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Vorwort.

Dieser Ausgabe von Ciceros Sctirift de natura deorum ist

der Text der C. F. W. Miillerschen Ausgabe, Leipzig 1879, zu

Grunde gelegt. Seit dem Erscheinen der letzteren ist die

Texteskritik gefordert teils durch Einzeluntersuchungen^ teils

durch Nachvergleichung der Orellischen Handschriften (Deiter,

de Ciceronis codice Leidensi 118 denuo collato, Emdae 1882; zum

cod, Vossianus 86 "Rhein. Mus. XXXVII p. 314; de Ciceronis

cod. Vossianis 84 et 86 denuo excussis^ iVuricae 1885).* Die aus

diesen und anderen Griinden notwendig gewordenen Abwei-

chungen von der Recension C. F. W. Miillers findet man am

Ende zusammengestellt.

Fiir die Erklarung wurde auBer den alteren Ausgaben

die von Schoemann, Berlin 1876, und von Joseph B. Mayor,

M, T, Ciceronis de natura deorum lihri tres^ with introduction and

commentary, together with a new coUation of several of the

english mss. by J. H. Swainson, Cambridge 1880—1885 benutzt,

von denen namentlich Mayor durch seinen eingehenden Kom-

mentar das Verstandnis dieser Biicher wesentlich gefordert hat.

AuBerdem sind die Arbeiten derjenigen Gelehrten, welche

sich um die Kritik, Erklarung und Quellenforschung dieser

Ciceronianischen Schrift verdient gemacht haben, nach Kraften

verwendet worden. Ich ftihre dieselben an dieser Stelle an,

da der engbegrenzte Raum einer Schulausgabe nicht immer

* DieExcerpte des Hadoardus aus Cic. de nat. deor. in einer Hdschr.

des IX. Jahrh. (Cod. Yat. Eeg. 1762) ed. Schwenke Philologus 1886

Supplb. konnten leider nicht mehr benutzt werden.



IV Vorwort.

gestattet, dieselben in jedem einzelnen Falle besonders zu

nennen. Hirzel^ Untersucliungen zu Cic. pbilosopliischen

Schriften I. Leipzig 1877. Schwenke^ Flecbeis. Jabrb. 1879

p. 49%. und p. 129flg.; ebendas. 1882 p. 613flg. Ebenderselbe

in Bursians Jahresb. 1883 p. 74flg. und in der Philol. Rund-

scbau 1885 p. 268^ gelegentlich der Besprechung der Mayor-

schen Ausgabe. Schiche^ in den Jahresberichten des philo-

logischen Vereins^ Berlin VI p. 341 flg. J. Miiller, Gottinger

ge]. Anz. 1882 p. 1361flg.^ gelegentlich der Besprechung der

Mayorschen Ausgabe. Vahlen, Zeitschr. fiir osterr. Grymnasien

1873 p. 241flg. Degenhart, Aschaffenburg 1881. Forch-

hammer^ Nordisk Tidskrift for Filologi, Copenhagen 1880

p. 23flg. Diels, Doxographi Graeci, Berlin 1879 p. 531flg.

Brieger, Posen 1873. Lengnick^ Halle 1871. Heidtmann^

Neustettin 1858. Friedrich, Fleckeis. Jahrb. 1883 p. 421flg.

Stamm, Breslau 1873. Deiter, Berl. Phil. Wochenschr. 1886

p. 237. Zuletzt sei noch das Progamm von Luttgert, Lingen

1885^ erwahnt, welcher mit beredten Worten die Lekture

dieser Ciceronianischen Schrift in der Prima unserer Gym-

nasien empfiehlt und die Berechtigung seiner Forderung iiber-

zeugend nachweist.

Glogau, im Februar 1887.

A. Goethe.



EINLEITUNG.

Die Reli Qfion der Romer ist, wie die der Griechen, in l

ihren altesten Grundlagen Naturreligion gewesen. Aus einer

symboh*sclien und allegorischen Naturanschauung entstanden

bei beiden Volkern die ihnen eigentumlichen religiosen Vor-
stellungen. Diese muBten aber trotz der gemeinsamen Quelle

bei der nationalen Verschiedenheit der Griechen und Romer
eine im einzelnen durchaus verschiedene Gestaltung annehmen^
denn keinen treueren Ausdruck der inneren Eigentumlichkeit

eines Volkes giebt es^ wie seine Religion. Die geistige Beweg-
lichkeit des Hellenen^ seine lebhafte Phantasie, seine leicht

erregbare Sinnlichkeit^ der Drang nach schoner Gestaltung

des Gedankens, die Lust sowohl wie das Geschick zu Fabu-
lieren schufen jene Pulle idealer Gottergestalten^ die den
Olymp bevolkerten. Eine ganz andere Porm erhielt dagegen
der Gegenstand religioser Verehrung bei den Romern, die bei

ihrem niichternen Verstande, bei ihrem ernsten und gemessenen
Wesen, bei der Richtung ihres Geistes auf das Praktische

und ZweckmaBige einer idealisierenden Auffassung der Dinge
vollstandig abhold waren. Ihre Gotter sind zwar auch Per-

sonifikationen der in der Natur und im Menschenleben wal-

tenden Machte^ aber dieselben sind ausschlieBlich Erzeugnisse

des reflektierenden Verstandes, Gestalten, die blo6 der Idee

als solcher zur E^olie dienen und die deshalb nicht bloB alles

kunstlerischen Schmuckes entbehrten, sondern in der altesten

Zeit nicht einmal plastisch dargestellt wurden.^) Wahrend
fiir den Griechen alles in der Natur eine konkrete Gestaltung

annahm, wahrend seine dichtende Phantasie diese Gestalten

nach menschlicher Analogie in eine innige Wechselwirkung
zu einander setzte, kam der Romer nicht tiber die nackten^

abstrakten Begriffe, die er zu Gottern erhob^ hinaus. Seine

Minerva ist, wie schon der Name sagt (s. z. II^ 67), nichts

als eine Abstraktion des denkenden Verstandes, sein Mars
nichts als eine Personifizierung des Begriffes mannlicher That-

1) August. de civ. d. 4, 3i: Dicit etiam (Vano) antiquos Bomanos
2)lus annos centum et septuaginta deos sine simulacro coluisse.
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2 EINLEITUNG.

kraft. Gotter solcher Art suelit maii sicli iiiclit mensctilicli

nahe zu fiihren^ und so weiB aucli der Romer niclits von ihrer

Abstammung, ihrer Verwandtschaft^ ihren Thaten zn erzahlen^

sondern, gleichsam in nebelige Ferne entriickt, erscheint ihr

triibes Bild der frommen Phantasie.

2 Je weniger greifbar und individualisiert aber diese Gotter-

gestalten waren, je weniger man bei der ausgesprochenen Ab-
neigung gegen spekulative Untersuchungen ihr Wesen und
ihre Natur zu erforschen sich bemtihte, mit um so grol?.erer

Scheu und desto frommerer Verehrung pflegte man sich ihnen

zu nahen. Denn da man ihre Macht in dem Walten der Natur
tilglich zu beobachten Gelegenheit hatte^ da man sich iiberall

von unsichtbaren hoheren Wesen umgeben sah^ welchen der

Mensch unterworfen ist und welche ihm in jedem Augenblicke
verhangnisvoU werden konnen^ so galt es durch eine piinkt-

liche und peinliche Befolgung der religiosen Gebrauche und
Vorschriften die Neigung der Gotter zu gewinnen. War man
doch xiberzeugt^ daS von ihnen alle Wiinsche der Menschen
erfiillt wiirden^ wenn dieser seinerseits es in dem Verkehr mit
den Gottern an nichts fehlen lasse, ein Verkehr^ der nach
der praktisch-materiellen Auffassung der Romer auf Leistung

und Gegenleistung beruhte. Indem man so den Gottesdienst

in die auBere Handlung^ nicht in das Innere des Herzens ver-

legte, muBte ein komplicierter Cerimonialdienst entstehen, der

die genaue Befolgung des vorgeschriebenen Rituals dem
Glaubigen zur Pflicht machte und die Wirksamkeit des Gottes-

dienstes von der Anwendung bestimmt formulierter Gebete

und genau fixierter Kultushandlungen abhangig sein lieB.

Strengste Ordnung und Gesetzmafiigkeit, zahes Festhalten an
der auBeren Porm, die alle national-romischen Schopfungen
charakterisiert ^ finden wir auch in der Religion wieder; jede

Unregelmassigkeit in der Ausfiihrung der heiligen Handlung^
jede Unterlassung^ jeder VerstoB gegen die vorgeschriebene

Form kann den ganzen Akt nichtig oder unheilbringend

machen.^) Deshalb wird nichts der Willkiir und dem Belieben

des Binzelnen liberlassen, und da die Gefahr nahe liegt^ daB
durch die Verletzung der Gotter das ganze Gemeinwesen
Schaden leide, so iibernimmt der Staat die Aufsicht iiber die

religiose Verehrung^ derselbe schreibt bis ins einzelnste das

Ritual vor und kommt darin den Wiinschen der Gemeinde
entgegen^ die in ihrem frommen Sinne und durchdrungen von
dem lebendigen Gefiihle steter Abhangigkeit von der Gottheit^

von dem eifrigsten Streben erfiillt ist^ allen ihren Verpflich-

2) Vgl. Zeller, Religion und Philosophie bei den Romerii, Berlin

1872. p. 11.



EINLEITUNG. 3

tungen gegen die Gotter des Staates gewissenhaft nachzu-
kommen. Da diese durch allerlei Zeichen und Wunder ihren

Willen zu erkennen geben, diese Offenbarungen aber der

menschlichen Deutung bediirfen, so erwuchs fiir den Staat

besonders die Aufgabe^ durch eine bis in das kleinste Detail

ausgearbeitete Cerimonialgesetzgebung festzustellen, was die

Zeichen in jedem einzehien Falle bedeuteten und auf welche
Weise dem Willen der Gotter Geniige geschehe.

Diese ursprunglichen Ansichten der Romer iiber ihre 3

Gotter und das Verhaltnis der Menschen zu denselben wurden
zwar friih schon wesentlich beeinfluBt, als zur Zeit der Tar-
quinier hellenische und etruskische Elemente in die romische
Religion eindrangen,^) eine vollsfandige Umgestaltung jedoch
haben dieselben dadurch nicht erfahren. Die Etrusker lehrten

die Romer kunstvoUe Tempel erbauen und ihre Gotter in

menschlicher Gestalt zu bilden, die Tarquinier waren die ersten^

die den hochsten Gottern Jupiter, Juno und Minerva auf dem
Kapitol einen gemeinsamen Tempel erbauten und ihn mit
etruskischer Kunst ausschmiickten. Durch die Etrusker erfuhr

ferner die divinatio der Romer, jene so bedeutungsvolle Wissen-
schaftj aus der Beobachtung bestimmter Zeichen den Willen
der Gotter zu erkennen, durch eine neue Disciplin, die Haru-
spicin, die Lehre von der Eingeweideschau^ der Blitzsiihne

und der Prokuration der Prodigien eine wesentliche Bereiche-

rung. Wichtiger noch ist der EinfluB gewesen, den die

Griechen in jener Zeit auf die Religion der Romer ausgeiibt

haben; eine Reihe der wichtigsten Kulte iibernahmen die

Romer von diesen, so vor allen Dingen den Kult des Apollo,

mit dem die Einfiihrung der sibyllinischen Orakel^ die in dem
romischen Staatsleben eine so wichtige Rolle spielten^ eng
zusammenhangt. Obgleich aber neben Apollo auch noch andere

hellenische Gotter^ wie Demeter^ Hermes^ Herakles in den
romischen Gotterkreis aufgenommen wurden, so steht doch
als wichtige Thatsache fest^ da6 der urspriingliche romische
Kultus durch die Einfiihrung dieser fremden Elemente keine

Storung erlitt^ sondern daB das Premde dem Nationalen an-

gepaBt mid, wenn es notig war, so umgestaltet wurde^ da!.^

die Staatsreligion dabei nicht zu Schaden kam. Im Gegenteil

fest und unwandelbar trotzt das wohlbegriindete Gebaude der

religio civilis fast drei Jahrhunderte lang nach der Griindung der

Republik allen Stiirmen der Zeit, das Volk behielt seinen naiven,

frommen Glauben und der Staat^ der in der Erregung religioser

Bedenken ein wohlfeiles Mittel sah, die aberglaubische Menge

3) Vgl. Pieller, Romische Myth. P p. Uflg. u. Marquardt, Roinische
Staatsvenvalt. lli p. 37 fig.

1*



4 EINLEITUNG.

in Schranken zu lialten, hatte alles Interesse daran^ durch
die von ihm bestellten Priester^ welche die vorschriftsmaBige

Ausftihrung der gottesdienstlichen Gebrauche iiberwachten^

fiir die^ Erhaltung derselben Sorge zu tragen. Deshalb ist es

keine Ubertreibung^ wenn Cicero und SaUust^) ihr Volk als

das frommste von allen ruhmen^ wenn man eben unter Frommig-
keit nichts anderes als gewissenhaften Kult der Gotter ver-

steht, und es ist nach dem Gesagten leicht erkrdrlich^ wie die

Romer von der festen Uberzeugung durchdrungen seinkonnten,

daB um diese ihrer Frommigkeit willen die Gotter ihren Staat

groB und machtig gemacht hatten.^)

4 Hatte sich aber diese innige Frommigkeit bei den Romern
auch verhaltnismaBig lange erhalten^ und hatte die Staats-

religion selbst dadurch, daB die Plebejer die Zulassung zu

den Priesteramtern durchgesetzt hatten^ keine wesentliche

BinbuBe erlitten^ so lag doch in der auBerlichen Auffassung
des Wesens der Religion^ welche das Schwergewicht auf eine

mechanische Observanz und pharisaische Gesetzlichkeit legte,

nicht aber auf die Vertiefung des Geistes in Gott, die Haupt-
ursache ihres Verfalles. Bs war in der natiirlichen Bnt-

wicklung der Dinge begriindet, daB der Gottesdienst immer
weitschichtiger j immer formelhafter wurde^ man ging zuletzt

so weit^ daB ein einziges Opfer, weil immer und immer wieder

Fehler gegen den Ritus dabei vorgekommen waren, dreiBig Mal
wiederholt wurde^ eine Ubertreibung der Gewissenhaftigkeit,

die notwendig Gleichgiiltigkeit und Unglauben erzeugen

muBte.^) So ist es ein bedenkliches Zeichen der Zeit^ wenn
L. Junius Pullus im ersten punischen Kriege gegen die Aus-
picien abzusegeln wagt und sein KoUege P. Claudius Pulcher

mit diesen sogar gotteslasterlichen Spott treibt."^) Unter diesen

Umstanden bedurfte es nur eines kraftvollen auBeren AnstoBes
und das ktinstlich aufgefiihrte Gebaude der romischen Religion

geriet ins Wanken. Dieser AnstoB kam von Griechenland.

5 Durch die Bekanntschaft mit der griechischen Kunst und
Litteratur^ welche ungefahr um die Mitte des dritten Jahr-

hunderts v. Chr. erfolgte^ wurde den Romern plotzlich eine

neue Welt eroffnet^ ihr Gesichtskreis erweitert, die schkim-

mernden Geisteskrafte geweckt, dabei aber zugleich auch das

altromische Wesen untergraben und der Glaube des Volkes
an die alten Gotter gefahrdet. Nach der Besiegung Hannibals^

4) Cic. de nat. deor. II, 8. Sall. Cat. 12: Nostri maiores, religiosissimi

inortaJes. — 5) Livius 44, i: favere enim j^i^^tati fideique deos, per quae
jjopulus Bomanus ad tantum fastigii venerit. Cic. de liarusp. resp. li) : pietate

ac reJigione atque hac una sapientia^ quod deorum numine omnia regi

gubernarique 2>erspeximus , omnes gentes nationesque superavimus. — 6)VgL
MomiiLsen, Rom. Gescli. P p. 863. — 7) de nat. deor. 11, 7.
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der Eroberung Siciliens^ der Niederwerfnng Macedoniens standen
die Romer auf dem Gipfel ilirer Maclit; kein Feind war melir

zu fiirchten, um so empfanglicher gaben sie sich jetzt bei der

engeren Beriihrung mit den Griechen den Eindriicken hin, den
die hellenische Kultur, die Kultur jenes hochbegabten aber
damals schon in der Auflosung begriffenen Volkes^ auf dieselben

machte. Die hellenische Geistesbildung tibte einen miichtigen

Zauber auf die Gemiiter aus^ man lieG es nicht bei der Be-
AYunderung des Fremden, sondern ahmte dasselbe nach^ und
so entstanden in diesem Zeitalter unter dem Einflusse der

griechischen die ersten Anfange der romischen Litteratur.

Wenn sich aber die Romer bei ihrer Nachbildung eng an
Homer und die griechischen Tragiker, besonders an Euripides^

der gegeniiber Aeschylus und Sophokles schon einen dufcEaus
Itttii)Tiaiistischen StandpuiiTt in religiosen Dingen yertritt^ an-"''

S(MD~sseri, sd niuBten sie auch die Mythologie der Griechen
auf die romische Biihne verpflanzenj und so vollzog sich all-

mahlich die Hellenisierung des romischen Gotterglaubens und
die Zersetzung desselben mit griechischen mythologischen Vor-
stellungen, die fiir die Romer wie fiir die Griechen der damaligen
Zeit jedwedes tieferen religiosen Inhaltes entbehrten, Neue grie-

chische Kulte wurden eingefiihrt, die rauschendsten fanden in

Rom die bereitwilligste Aufnahme; so wurden die dionysischen

Mysterien in einer derartig die Gemeinde korrumpierenden
Weise gefeiert^ daB im Jahre 186 der Staat sich genotigt sah^

mit den strengsten Strafen gegen die Teilnehmer vorzugehen.

Aber mehr noch als die griechische Religion hat die|i6

griechische Philosophie zum Verfall der Staatsreligion bei-|

getragen.^) Die Romer lernten die Philosophie der Griechenl

kennen ungefahr um die Mitte des zweiten Jahrhunderts

V. Chr., in einer Zeit, in der das geistige Leben in Hellas

im Niedergange begriffen war. In der Philosophie war dasl

theoretische Interesse schon Tangst verschwunden^ die pro-\

duktive Spekulation hatte aufgehort; statt dessen hatten im I

dritten und zweiten Jahrhundert sich Schulen wie die der Epiku- 1

reer und Stoiker mit Eifer der Losung praktischer Fragen zu-
j

gewandt. Dabei hatte man auch die Religion in den Kreis

der Untersuchung gezogen und gefunden, wie wenig eine

philosophische Weltanschauung mit dem gewohnlichen Gotter-

glauben in Einklang zu bringen sei. Diese Angriffe auf die

Volksgotter standen in Griechenland durchaus nicht vereinzelt

da^ sie sind vielmehr so alt wie die griechische Philosophie

iiberhaupt^ aber damals wurden dieselben mit um so mehr

8) Vgl. Krahner, Grruiidlinien zur Geschichte des Yerfalls der romi-
sclien Staatsreligion, Halle 1857.
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Erfolg erneuert^ da an Stelle einer griindliclien tlieoretischen

Bildung eine populare Philosopliie getreten war, welclie bei

dem damals herrsclienden Yolligen Indifferentismus in religiosen

Angelegenheiten dem Zeitgesclimack bereitwilligst entgegen-

kam. Mit dieser Philosopliie wurden die Romer zunachst

bekannt; und daB diese nicht immer das Gute von dem Minder-
wertigen zu scheiden wuBten, das zeigt deutlich das Beispiel

des Ennius, der in der altesten Zeit der Hauptvermittler

griechischer Bildung und Philosophie in Rom war. Um 300
namlich hatte Euhemerus aus Messene^) in einer ausfiihr-

lichen Schrift nachgewieseUj daS es keine Gotter gebe^ und
daS die Gotter des Volkes dadurch entstanden seien^ da6 man
Leute, die in der Vorzeit sich groBe Verdienste um das

Menschengeschlecht erworben hatten, zu Gottern erhoben
habe. So seien alle Gotter ursprtinglich menschlicher Natur
gewesen^ die Tempel waren nichts anderes als die Graber
solcher verstorbenen Menschen und die Mythologie die sagen-

hafte Geschichte derselben. Dieses Produkt seichtester Auf-

klarung hatte Ennius in das Lateinische ubertragen^ und dal.^

in der Folgezeit diese rationalistische Auffassung Anklang fand

und spaterhin sogar praktisch verwertet wurde, das ersieht man
aus der Weigerung der romischen Steuerpachter, das Tempelgut
des Amphiaraus und Trophonius in Bootien steuerfrei zu lassen^

indem dieselben als Grund anfiihrten, daB diejenigen nicht

Gotter sein konnten^ die einmal Menschen gewesen waren.^^)

7 Freilich erkannte man in Rom, wie gefahrlich diese

Lehren der griechischen Philosophen fiir den Staat und den
vaterlichen Glauben seien, und Manner wie der alte Cato
suchten mit allen Mitteln die Gefahr von Rom abzuwenden,
indem sie sich vergebens der Zeitstromung entgegenstellten^

die machtiger war als die schwache Kraft des Einzelnen.

Man griff zu dem Mittel, die griechischen Philosophen, die

sich immer zahlreicher in Rom einfa.nden^ auszuweisen; so

vertrieb man 173 die Epikureer Alkaeus und Philiskus aus

Rom^ 161 erfolgte eine allgemeine Ausweisung der pliilosophi

imd rhetores Latini^^) und als im Jahre 156 eine Gesandtschaft

Rus Athen nach Rom kam^ bestehend aus den hervorragendsten

Vertretern der angesehensten Philosophenschulen^ dem Stoiker

Diogenes, dem Akademiker Karneades und dem Perijaatetiker

Kritolaus^ so beeilte man sich^ als diese wahrend ihres Aufent-

haltes in der Hauptstadt offentliche Vortrage hielten, sie als

staatsgefahrliche Leute in ihre Heimat zuriickzuschicken. Je-

doch konnte man nicht verhindern^ daS ibre Vortriige einen

9) de nat. deor. I, 119. — 10) de nat. deor. III, 49. — 11) Gcii.

XV, II.
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tiefen Eindruck Yorzuglicli auf die jiingere Generation aus-

iibten, bei der die kuline Skepsis und die blendende Dialektik,

mit der die bestehenden sittliclien und religiosen Anscbau-
ungen bekampft wurden, ihre Wirkung niclit verfelilten.

Und so gewann die griechische Philosopliie in Rom immer
mehr Boden, gerade die angesehensten Familien und die

hochsten Schichten der Gesellschaft wurden fiir diese neue
Wissenschaft; die dem subjektiven Bediirfnis der Zeit am
meisten entgegenkam^ gewonnen^ so daB im letzten Jahr-

hundert der Republik Anhanger der hauptsachlichsten grie-

chischen Philosophenschulen^ der Epikureer^ Stoiker und Neu-
akademiker in Rom vertreten waren.

So verschieden die Ansichten dieser Schulen auch im 8

einzelnen waren, so stimmten doch alle darin iiberein, daB
mit dem Glauben nicht auszukommen sei^ und daB an Stelle^

des Glaubens die Reflexioii^ixeli^en.^^^n^ Am radikalsten

ging^n "

'liTe^^Bpikufeer vor^ die zwar nicht das Dasein der

Gotter leugneten^ aber die Vorstellungen^ welche das Volk
von ihnen hatte^ fiir wahnsinnigen Aberglauben hielten^

welchen auszurotten die Aufgabe der Philosophie sei. Sie

bestreiten die Fiirsorge der Gotter fiir das Menschengeschlecht
und lassen damit alle frommen Kultushandlungen^ durch die

der Mensch die Aufmerksamkeit der Gotter auf sich lenken

will, als iiberfliissig und unnotig erscheinen. Wegen dieser

grob destruktiven Tendenz konnte der Epikureismus^ obgleich

er in der Person des Lucretius Carus einen beredten Inter-

preten fand^ bei einem so fromm geschulten Volke^ wie das

romische war^ auf die Staatsreligion keinen erheblichen EinfluB

gewinnen und unterschied sich darin wesentlich vom Stoicismus^ i.

der, weil er die Vermittlerrolle zwischen der Landesreligion

und der Philosophie iibernahm^ in Rom die bereitwilligste Auf-

nahme fand, Da die Gebildeten und Aufgeklarten der Nation
in dem alten Religionssystem^ nachdem dasselbe auf seine

innere Wahrheit gepriift war, keine Befriedigung finden

konnten^ so begriiBten sie mit Freuden eine Philosophie^

welche moglichst die alte Form bestehen lied, diese aber mit

einem neuen Geiste beseelte, so daB auch die Aufgeklarten i

sich ohne Scheu zu dieser Religion bekeimen konnten. I

Es giebt nach der Ansicht der Stoiker nur einen und 9

zwar_u^peX§Q}iliQ^b^^^ ?
alles"" aus sich

Eefvorgebracht hat und das alle seine Schopfungen durch-

dringt und in ihnen lebt. Dieser Gott ist identisch mit der

Welt^ die in der Welt wirkenden Krafte sind Manifestationen

ein und desselben Gottes. Diese Krafte hat man personifiziert

und ihnen die verschiedensten Gotternamen beigelegt^ das sind

die Gotter des Volkes. Der Mensch kann diesen daher sehr
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wolil seine Verehrung darbringen, wenn nian bedenkt^ daB
damit eigentlich der hochste^ einige Gott, der Schopfer und
Regierer der Welt geehrt wird. Und wie sie die Vielheit der

Gotter des Volkes auf diese Weise erklaren und gewisser-

maBen rechtfertigen, so auch die Mannigfaltigkeit der Mythen,
die nach ihrer Auslegung allegorische Darstellungen von
Naturerscheinungen sind. So suchen die Stoiker Glauben und
Wissen zu versohnen^ sie brechen nicht mit der Volksreligion,

heben die Gottesverehrung nicht auf, sondern suchen im
Gegenteil dieselbe zu vertiefen^ indem sie das Hauptgewicht
auf den Gottesdienst des Herzens legen "und Een auBeren
liationalen Kultushandlungeu weniger Gewicht beimessen.

(Vgl. das schone Wort des Stoikers Balbus 71.) Besonders
stimmen sie in einem sehr wesentlichen Punkte mit der Volks-

religion uberein, daB sie von der Thatsache einer gottlichen

Offenbarung durch Zeichen und Wunder vollstandig uber-

zeugt sind.

Die Neuakademiker beschrankten sich darauf ^ der Volks-

religion skeptisch gegeniiber zu treten und die Lehren der

Epikureer und Stoiker als irrttimlich zu verwerfen. Da sie

aber darauf verzichteten, zu einem festen wissenschaftlichen

Resultate zu gelangen, so waren sie dafur^ die Staatsreligion

als solche bestehen zu lassen^ indem sie dabei den subjektiven

Ansichten des Einzelnen iiber die innere Wahrheit dieser In-

stitution in freiester Weise Konzessionen machten.

Wie schon gesagt^ fand von diesen drei Systemen die

stoische Philosophie in Rom die meisten Anhanger. Die her-

vorragendsten Staatsmanner und Gelehrten bekannten sich zu

derselben, ein Umstand, der auf religiosem Gebiete nicht ohne
die wichtigsten Folgen bleiben konnte. Denn so sehr auch
die stoische Philosophie sich der Volksreligion anbequemt
hatte, so hatte sie doch in dieselbe etwas hineingedeutet^

was derselben ursprunglich fern lag^ es entstand ein Zwiespalt

zwischen der Religion des Staates und der subjektiven Uber-
zeugung des Einzelnen^ der durch konventionelle Liige und
Heuchelei kaum mehr verdeckt werden konnte, und den zu

verdecken man sich auch gar nicht bemiihte. So unterschied

der beriihmte Rechtslehrer Quintus Mucius Scaevola (Cons. 95)^

der zugleich das Amt eines Pontifex maximus bekleidete^ eine

dreifache Religion, die der Dichter^ der Philosophen und
Staatsmanner.^^) Da man bei den Dichtern oft die un-

wiirdigsten Vorstellungen iiber die Gotter verbreitet finde^ so

verwirft er die erste schlechtweg. Gegen die zweite hat er

nur einzuwenden, daB es fiir die Menge nicht vorteilhaft sei.

12) August. de civ. d. IV, 27.
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mit derselben bekannt zu werden, selbst wenn sie viel Walires

entbalte, und giebt damit stillscbweigend zu erkenjien, wie

er fiir seine Person sich zu derselben stellt. Die dritte

Religion^ die der Staatsmanner, balt er, offenbar weil sie das

beste Mittel ist, die Menge zu regieren, filr die geeignetste,

sogar fiir den Pall, daB sie nicbt frei ist von verkehrten Vor-

stellungen. Selbst bei diesem also, der das bocbste priester-

liclie Amt im Staate bekleidete, der als frommer und treuer

Anbanger der Staatsreligion und als hochste Autoritiit in

Glaubenssachen geriihmt wird,^^) finden wir diesen Zwiespalt

zwischen der religiosen Uberzeugung und der positiven Religion

des Staates. Ebenso ist der Pontifex L. Aurelius Cotta ge-

neigt, diejenigen Gotter, die er offentlich in seiner amtlichen

Eigenschaft anerkennt, denen er als konservativer Romer seine

Huldigungen darbringt, vom philosophischen Standpunkte aus

zu leugnen/'^) und Marcus Terentius Varro (116—28), der

Verfasser des beriihmten Werkes Antiquiiates reriim Immananmi
et divinarumj welches, teilweise erhalten in den Ausziigen

Augustins, die Hauptquelle ist fiir unsere Kenntnis des

romischen Sakralwesens , stimmt mit Scaevola darin iiberein,

da6 er eine dreifache Theologie unterscheidet, eine mytho-
logische der Dichter (genus mythicon) , eine natiirliche der

Philosophen ("^^"^us pliysicon) und eine biirgerliche des Volkes
(gemis civile).^^'''^^ erste verurteilt er mit Scaevola, die

zwMte halt er fiir^wahr, die dritte fiir notwendig. Denn die

von den Altvordern iiberlieferten religiosen Vorstellungen im
Volke zu erhalten, liegt nach seiner Meinung im Interesse

des Staates, wenn er auch die Uberzeugung hat, da6 der

reine Gottesbegriff nur in der philosophischen Theologie zu

finden sei. Deshalb wendet er die letztere an zur Erklarung
der volkstiimlichen Religion, indem er nach Art der Stoiker

sowohl die Vielheit der Gotter auf einen hochsten Gott, den
Jupiter, den er fiir identisch halt mit der stoischen Welt-
seele/'') zuriickfiihrte, als auch die Mythen in rationalistischer

Weise deutete und ihnen einen philosophischen Sinn unter-

schob. So schuf Varro in der That eine neue Religion, zu

der sich bald alle Gebildeten bekannten, wahrend er der Ansicht

war, daB die Menge des Volkes aus politischen Riicksichten

bei dem alten Glauben erhalten und die von den Vorfahren
iiberlieferten Kultushandlungen nach wie vor getreulich ver-

richtet werden miiBten. Wahrend es aber unter diesen Um-
standen nicht fehlen konnte, daB der Unglaube von den

13) Vell. II, 26. — 14) de nat. deor. I, 61. Ill, 5 flg. — 15) August.
VI, 5. — 16) Aiigust. III, 6: dicit idem Varro de naturali theologia prae-
Joqiiens, Deiim se arbitrari esse animam miindi.
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holieren auch in die niedrigen Schichten der Gesellschaft ein-

drang^ so muBte notwendiger Weise auch der Kult der Gotter

durch die Freigeisterei der Gebildeten^ welchen gerade vom
Staate die Aufsicht iiber denselben und seine Ausfiihrung
libertragen war, in Verfall geraten.

12 Die drei groBen Priestertiimer der pontificeSy j^^^^^^^

sacrisfachindis und der aiigures verweltlichten mit dem SchwinSen
des religiosen Interesses immer mehr und erhielten in demsel-

ben MaBe^ als die romische Religion fiir eine ausschlieBlich

politische Institution angesehen wurde, eine vorwiegend poli-

tische Bedeutung. Je auBerlicher der Ceremonialdienst wurde^

um so mehr faBte man denselben als eine bloCe Sache der

Staatsklugheit auf; besonders trieben die Augurn mit ihrer

Wissenschaft den ausgedehntesten MiBbrauch^ indem sie durck
willkiirliche Deutung der himmlischen Zeichen unliebsame
Volksbeschliisse fiir nichtig erklarten. Die natiirliche Folge
von diesem Aufgehen der Priester in weltliche Interessen war^.

daB die Disciplin in Verfall geriet, und so kam es^ daB zu

Ciceros Zeiten die Technik so vernachlassigt wurde, daB die

Augurn selbst wenig oder nichts mehr von den Auspicien

verstanden.^^) Und wie diese, so gerieten auch viele Gotter

in Vergessenheit^ ihr Kult wurde bei Seite gelegt^ die heiligen

Gebrauche nicht mehr verstanden^ so daB Varro^^) die Befiirch-

tung ausspricht^ daB infolge der Gleichgiiltigkeit seiner Mit-

biirger die Gotter zu Grunde gehen wiirden. Die Ehrfurcht

vor diesen schwand immer mehr aus den Gemiitern^ Tempel
zu berauben und Gotterbilder zu schanden, gehorte nicht mehr
zu den Seltenheiten/^) ja ein Verres entblodete sich nicht^

sogar ein fiir den Kapitolinischen Jupiter von den syrischen

Prinzen als Geschenk bestimmten prachtvollen Kandelaber
gewaltsam an sich zu bringen.^'-^) Durch die Vermischung der

griechischen Mythologie mit den romischen Vorstellungen war
die Ansicht iiber die Gotter immer vager^ immer unbestimmter
geworden^ wenn nian die Sache auf die Spitze trieb^ konnte
man entsprechend den mannigfaltigen griechischen Sagen drei

Jupiter^ fiinf Sonnengotter^ ebensoviel Merkure unterscheiden^

so daB Ciceros Behauptung nicht unbegriindet erscheint^ daB
die Agypter bestimmtere und festere Ansichten liber ihre

Tiere, die sie verehrten^ hatten, als seine Landsleute iiber

die heiligsten Tempel und Gotterbilder.^^) Diese Gleichgiiltig-

keit gegen die Staatsreligion und dieser Unglaube erfiillt ihn

17) Cic. de div. I, 25: Aiispicia, quae qtiidem nunc a jRomanis
augurihiis ignoraniur. de nat. deor. li, 9, de leg. JI, 83. — 18) August.
de civ. d. Vi, 2: (Varro dicit) se timerc ne loereant (dii), non incursu liostili,

scd civium neglegentia. — 19) d. nat. deor. I, 82. de orat. II, 253. —
20) in Verr. IV, 64 flg. — 21) de nat. deor. 1,81.
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mit tiefem Sclimerz^ da er cler Ansiclit ist^ daB das voii deii.

Vorfahren ilberkommene nationale Religionssystem unverandert

zu erhalten und zu bewaliren sei.^^) Und wie stellt sich

Cicero personlich zu dieser Staatsreligion? Wie bei seiner

Beschaftigung mit der griechischen Philosophie zu erwarten

ist, nicht anders als die gebildeten Romer seiner Zeit. Er
halt es in religiosen Dingen mit dem Stoicismus,^^) er glaubt^

daB ein ewiges^ geistiges Wesen das Weltall regiere/^) und
tritt somit in Gegensatz zu dem Polytheismus der Volks-

religion. Trotzdem will er alle Opfer und von den Vorfahren

iiberlieferten heiligen Ceremonien erhalten wissen^ weil es

das politische und nationale Interesse verlangt. AUerdings
sol] aller Aberglaube — unter diesen rechnet er besonders

die divinatio (de div. JI) — aus der Religion verbannt werden^

dabei iibersieht er aber^ daB diese Forderung mit der Erhal-

tung des alten Glaubens unvereinbar ist^ und so verwickelt

er sich in Widerspriiche^ die notwendig entstehen miissen^

Avenn man es unternimmtj Widersprechendes zu vereinen.

Der alte, strenge Glaube, wie ihn die religio civilis verlangte^

und der aufgeklarte Zeitgeist^ der zum groBen Teil durch die

griechische Philosophie in Rom geschaffen war^ waren Gegen-
satze, welche nicht mehr versohnt werden konnten. Und daS
diejenigen, welche diesen Versuch wagten^ sich selbst wohl
bewuBt waren^ zu einem wie ungeniigenden Resultate sie

gelangtj das geht deutlich hervor aus dem Mangel an Be-
friedigung in religiosen Angelegenheiten^ der damals allgemein

herrschte^ und aus dem immer wieder erneuerten Streben,

durch sorgfaltige Priifung der bestehenden Religionssysteme

zu reinerer Erkenntnis hindurch zu dringen.

In diesem Zustande befand sich das religiose Leben in la

Rom^ als Cicero seine drei Biicher de natura deorum schrieb,

welche nebst der Schrift de divinatione mid der Abhandlung
de fato, die Cicero unmittelbar folgen lieB, das ganze Gebiet

der Religionsphilosophie umfassen soUten.^'^) Das Werk wurde'

vollendet im Anfang des Jahres 44. Dieser Termin ergiebt

sich daraus, daS Cicero de nat. deor. I^ 7 die Alleinherrschaft

Caesars in einer Weise erwahnt, aus der hervorgeht^ daS
'

derselbe noch nicht ermordet war und ferner aus dem Um-
stande^ daS im Anfang des Jahres 44 auch die Tuskulanen

22) de nat. deor. III, 95. — 23) de div. 11,148: Nam et maiorum
instituta tueri sacris caerimoniisque retinendis sapientis est, et esse prae-

stantem aliquam aeternamqiie naturam et eam suspiciendam admiran-
damque liominum generi p^^^dchritudo mundi ordoque rerum caelestium

cogit confiteri. Quam oh rem ut religio propaganda etiam est, quae est

iuncta cum cognitione naiurae, sic superstitiojiih stirpes omnes eligendae.

Tusc. I, 66. — 24) de div. II, 3.
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erschienen, nach deren Herausgabe Cicero, wie er selbst an-

giebt,^^) die Biiclier de natiira deonim fertig stellte. DaB sie

niclit vor dem Jahre 45 abgefaBt sind, erhellt daraus, daS
der Tod der TuUia in der Einleitung 9 erwahnt wird^

welche Ende Februar dieses Jahres starb, wahrend der Um-
stand, da6 Cicero im Juni desselben Jahres einen Brief an
Atticus richtete (XIII^ 39), in welchem er den Freund um
Zusendung von des Phadrus Schrift tcsqI Q-scjv bat, es wahr-
scheinlich macht, daB er in dieser Zeit an seinem Werke
arbeitete.

Die Bucher de natura deonim sind dialogisch abgefaBt,

und zwar bedient sich Cicero der aristotelischen Methode im
weiteren Sinne, indem er die einzelnen am Gesprach betei-

ligten Personen in zusammenhangenden Vortragen ihre An-
sichten auBernj resp. gegenseitig widerlegen laBt. Von der

aristotelischen Methode im engeren Sinne weicht der ciceroni-

anische Dialog nur insofern ab, als Cicero nach dem Vorgange
des Heraclides (s. z, I, 34) nicht selbst am Gesprache teil-

nimmt, wahrend bei Aristoteles scnno ita inducitnr ceterornm^

nt penes ipsnm sit principatus (ad Att. XIII, 19,4). Teilnehmer
an der Unterredung sind der Epikureer C. Velleius, der Stoiker

Lucilius Balbus und der Neuakademiker C. Aurelius Cotta.

Von C. Velleius wissen wir weiter nichts^ als daS er

wahrscheinlich in Lanuvium geboren war,^^) und daB er im
Jahre 90 das Amt eines Volkstribunen bekleidete. Er gehorte

dem Senatorenstande an^ von Cicero wird er de orat. III^ 78

ein Freund des Crassus^ aber selbst ncc/is in dicendi exercitationc

genannt. Er galt als der bedeutendste Vertreter des Epi-

kureismus in Rom.^^)

Nicht besser steht es mit unserer Kenntnis in Beziehung
auf Lucilius Balbus. Er war gebildet in der Schule des Q.

Mucius Scaevola,^^) Cicero nennt ihn Brut. 154 einen Jiomo

docttis ct eniditus und stellt ihn de nat. deor. I, 15 den besten

griechischen Stoikern an Bedeutung gleich. Auch in seinem
HortensiuSj einem Dialoge, der bis auf wenige Bruchstiicke

verloren gegangen ist^ hatte er ihn redend eingefiihrt. (Orelli

fragmm. p. 484.)

C. Aurelius Cotta war geboren 124 v. Chr. Er gehorte

der gemaBigt konservativen Partei an und war ein Anhanger
des Livius Drusus. Nach der Ermordung des letzteren wurde
er durch die lex Varia (s. z. de nat. deor. III

^
81) des

Majestatsverbrechens angeklagt und verurteilt. Er ging im

24) de cliv. II, 3. — 25) de nat. deor. I, 82 — 26) de nat. deor.

I, 15. — 27) Pompon. orig. iur. 42: Mucii auditores fuerunt complures,

sed pro£cipuae auctoritatis Aquilius GaUus, Balbus Lucilius, Sextus
Papirius.
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Jalire 90 in die Verbannung micl wurcle erst 82 durch SuUa
wieder nach Rom zuriickgefuhrt. Kurze Zeit darauf wurde
er Pontifex und gelangte im Jahre 75 zum Konsulat. Nach
Ablauf seiner Amtszeit ging er nach Gallien, fiir seine Kriegs-

thaten wurde ihm die Ehre eines Triumphes zuerkannt, den

er jedoch nicht mehr erlebte^ da er wenige Tage vorher im
Jahre 74 starb.-^) Cotta wird von Cicero besonders in seinen

oratorischen Schriften — de oratore nimmt er am Gesprach
teil — geruhmt als ein tiichtiger Redner^ der durch seinen

nuchternen^ ruhigeUj verstandesmaBigen Vortrag die Zuhorer

iiberzeuge und durch die Klarheit seiner Beweisfiihrimg der

Sache^ die er vertrete^ zum Siege verhelfe. x\uf die Art
seiner Beredsamkeit hatte wesentlichen BinfluB ausgeiibt die

neuere Akademie, der er ergeben war, und die ihn daran

gewohnt hatte, mit Vorsicht und Scharfsinn alle Griinde fiir

und wider eine Sache zu erwagen und das Beste auszu-

wahlen.

In dem Hause des Cotta zur Zeit der latinischen Ferien IG

laBt Cicero die Unteriedung dieser drei M*anner stattfinden^

indem er sich selbst als stummen Zeugen einfiihrt. Da Cotta

in dem Dialog als Pontifex und nicht als Konsul erscheint,

so wird als auSerster Termin des fingierten Gespraches das

Jahr 75 anzusehen sein. Die Jahre 79—77 brachte Cicero

in Griechenland und Kleinasien zu. Da er sich als Anhanger
der neueren Akademie in mehreren Punkten mit Cotta iden-

tifiziert^ so scheint auf Ciceros Aufenthalt in Athen bezogen
werden zu miissen, was Cotta 59 von sich sagt, dafi er

namlich in Athen den Epikureer Zeno gehort habe^ von dessen

Vortragen es fest stehtj da6 sie von Cicero und Atticus

besucht wurden;^^) da6 Cicero dabei mehr an sich als an
Cotta denkt, mu6 man auch daraus schlie6en, da6 er an

anderen Stellen Ereignisse aus Cottas Leben in auffallender

Weise unberiicksichtigt Ia6t, so III, 81, wo man erwartete,

da6 Cotta neben des Drusus und des Metellus Tod auch
seines Geschickes gedachte, das ihm durch Q. Varius bereitet

worden war. Man wird deshalb nicht fehl gehen, wenn man
annimmt, da6 zvvischen clen Jahren 77 und 75/ der Zeit, in

welcher einerseits Cicero nach Rom zuriickkehrte, andererseits

Cotta zum Konsul gewahlt wurde, das Gesprach anzu-

setzen sei.

Gewidmet ist das Werk dem Marcus Junius Brutus, 17

demselben, der spater an der Ermordung Caesars hervorragen-

den Anteil nahm. Er beschaftigte sich eifrig mit griechischer

Philosophie und war auch schriftstellerisch auf diesem Gebiete

28) in Pis. 62. — 29) de fin. 1, 16.



14 EINLEITUNG.

tliatig; es werden von ilim Schriften de virtiite, de offteiis nnd
de patientia genannt.^^) Cicero sctiatzte ihn, den jiingeren Mann
(geb. 78), sehr hoch und setzte auf ihn sowohl in litterarischer

als auch in politischer Beziehung die groBten Hoffnungen.
AuGer den Biichern de natura deoruni hat er ihm auch die

Tnseidayiae dispidationes ^ de fimhus und den orator gewidmet
und den Dialog de elaris oratoribus nach ihm benannt.

Der Stoff ist in der Weise verteilt, da6 nach einer all-

gemeinen Einleitung (I, 1— 17) zuniichst Velleius seine An-
sichten tiber die Natur der Gotter entwickelt (17— 56), worauf
der Neuakademiker Cotta das Wort ergreift, um die epiku-

reische Lehre zu widerlegen I, 57— 124. Den Inhalt des

zweiten Buches bildet der Lehrvortrag des Stoikers Balbus,

wahrend den Inhalt des dritten Buches, das leider nur liicken-

haft auf uns gekommen ist, die Widerlegung der stoischen

Lehre durch Cotta ausmacht. Cicero hat diesen Stoff, wie

den seiner iibrigen philosophischen Schriften, aus griechischen

Quellen geschopft, die sich mit einem ziemlich hohen Grade
von Wahrscheinlichkeit noch nachweisen lassen.

Der Vortrag des Velleius zerfallt in drei Teile: der erste

(18—24) enthalt eine allgemeine Polemik gegen die Stoiker

und Plato, der zweite, der historische (25—41), eine Ubersicht

iiber die theologischen Ansichten der friiheren Philosophen,

wobei aber auf Plato und die Stoiker nochmals zuriickgekommen
wird, der dritte endlich, der dogmatische (42— 56), eine kurze

Darstellung der wichtigsten Satze der epikureischen Theologie.

Mit dem historischen Teile stimmt in den wesentlichsten

Punkten iiberein ein Fragment des Philodemus tisqI svos^eiag

(ed. Gomperz 1866 und neuerdings Diels, Doxographi Graeci

Berlin 1879 p. 531). Dieser, gebiirtig aus Gadara in Coele-

syrien, lebte zur Zeit Ciceros in Rom und ist der Verfasser

einer Reihe philosophischer Schriften, die man teilweise in

der Mitte des vorigen Jahrhunderts in Herculanum^ auf

PapyrusroIIen aufgezeichnetj gefunden hat. Stammt die Dar-

stellung Ciceros in diesem Abschnitte auch nicht direkt aus

Philodemus, da er an manchen Stellen von ihm abweicht,

an anderen mehr giebt als dieser^ so ist doch hochst wahr-
scheinlich^ daB beide dieselbe Quelle benutzt haben.^^) Fiir

Cicero sowohl als wie fiir Philodemus war eine gewichtige

Autoritat der Epikureer Zeno aus Sidon. Dieser war gegen
das Ende des zweiten Jahrhunderts v. Chr. der bedeutendste

unter den Epikureern^ Cicero horte ihn in Athen und spricht

30) de fin. 1,8. Sen. ep. XV, 3, 45. — 31) Schweiike, Fleckeis. Jalirb.

1879 p 49flg. Schicbe, Zeitschr. f. Gjmnasw. 1880 p. 377 fig.



EINLEITUNQ. 15

YOii ihm in der anerkennendsten Weise.^^) Er war ein leiden-

scliaftlicher^ heftiger Mensch^ der in der scharfsten Weise an

anderen Kritik iibte.^^) Diesen derben polemischen Ton er-

kennt man in der Darstellung Ciceros wieder; wenn denselben

Philodemus vermieden hat, so wird diese Verschiedenheit

einerseits ihren Grund in den verschiedenen Zwecken haben^

den beide mit ihrer Skizze verfolgten^ andererseits in dem
milden und versohnlichen Charakter des Philodemus, der sich

nur an das Sachliche hielt, dagegen alles Polemische bei Seite

lieB. AuGerdem mag Cicero viel dazu beigetragen haben^

durch mancherlei falsche Auffassungen der Lehren der grie-

chischen Philosophen den polemischen Ton noch gehassiger zu

gestalten. DaB Philodemus in theologischen Fragen den Zeno
ebenfalls als Autoritat gelten lieB, zeigt sowohl der Titel

eines Werkes tcsqI rcov ^ecov £v6roxov^ev7]g dcaycoyrjg %ara

Z')]vcovaj von dem noch Bruchstiicke erhalten sind (Vol.

Herc. VI Neapel 1839), als auch der Umstand, daB er sich

in dem Fragment TceQl evostieCag auf Zeno beruft (Philod. ed.

Gomperz p. 118 Z. 18). Ist so filr den historischen Teil

des epikureischen Vortrags ein ziemlich festes Resultat ge-

wonnen, so hindert nichts auch den dogmatischen auf dieselbe

Quelle zuriickzufuhren, da man nur dann berechtigt ist, einen

Wechsel der Quellen anzunehmen, wenn gewichtige Griinde

dazu notigen, was hier nicht der Fall ist. Im Gegenteil

weist auch in diesem Teile verschiedenes auf Zeno als den
Gewahrsmann Ciceros hin.^"*) Es bleibt demnach noch der

erste Abschnitt der Darstellung des Velleius iibrig, die

Polemik gegen Plato und die Stoiker, die zweifelsohne eben-

falls aus einer griechischen Quelle geflossen ist. Von dem
ungeschickten Ubergange vom ersten zum zweiten Teile:

Afque Jiaec quiclem vestra, Liicili. Qualia rero alia sint^ ah uUimo
repetam superionim (§ 25) kann kein SchluB auf einen Wechsel
der Quelle gemacht werdeUj da derseibe auf mangelhafter
Uberlieferung beruht (S. d. Anmerk. z. d. St.); dagegen
sprechen andere Griinde gegen die Annahme, daB alle drei

Abschnitte aus einer Quelle geflossen sind. DaB ein und
derselbe griechische Schriftsteller die Stoiker erst im all-

gemeinen und dann im besonderen, den Plato aber doppelt

kritisiert haben sollte, wobei Wiederholungen, wie wir sie

bei Cicero finden, unvermeidlich waren, ist unwahrscheinlich.

Im ersten Abschnitte wird die Gottheit der Stoiker vorzilg-

lich aufgefaBt als TtQovoia (§ 18), im dritten dagegen als

32) de nat. cleor. I, 59. Tusc. 111, 38. — 33) de nat. deor. T, 93.

— 34) Hirzel, Untersuchiingen zu Ciceros philos. Schriften I, Leipzig
1877 p. 25%
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si^aQ^evT] (§ 55)^ eine Differenz^ die melir auf Verschieden-
heit als auf Gleichheit der Quellen schlieBen lafit. Fragt man
daher^ wer fiir den ersten Abschnitt der Rede des Velleius

der Gewahrsmann Ciceros gewesen sein mag^ so liegt, wenn
man bedenkt^ da6 Cicero in dem oben erwahnten Briefe an
Atticus diesen um Ubersendung yon Phadrus' Schrift TtSQi

d^scjv bittet, die Vermutung nahe, daB er fur diesen Ab-
schnitt den Epikureer Phadrus zu liate gezogen habe. Cicero
hatte ihn in Athen gehort (de fin. I, 16) und ihn schon vor-

her wahrend seines Aufenthaltes in Rom schatzen gelernt

(ad fam. XIII, 1,2). Die ehrende Art, wie er von ihm
spricht (de nat. deor. I, 93), macht es um so wahrschein-
licher, da6 er bei der Behandlung desselben Stoffes dessen

Buch, in weichem er vorziiglich gegen die stoische TtQovoia

polemisiert zu haben scheint, eingesehen habe.^^)

Der zweite Hauptabschnitt des ersten Buches, die Kritik

der epikureischen Lehre, ist zuruckzuftihren ^^^^f P^id^jjs^^)
Dieser, geboren zu Apamea in Syrien um 135*^?"^^^^^^
im^^dem Tode des Panaetius, dessen Schiiler ex_war,__d^^^

Hauptvertreter der Stoa {omnium maximus Stoicorum Cic.

fragmm. ed. Orelli p. 482), der fiir die Verbreitung der

stoischen Philosophie unter den Romern von dem gro6ten
Einflu6 gewesen ist. Cicero horte ihn in Rhodus, wo er sich

meistens aufhielt, spater wechselte er Briefe mit ihm und
riihmte sich seiner Freundschaft. Er war ein sehr fruchtbarer

Schriftsteller, von seinen Werken sind jedoch nur Fragmente
erhalten. In der Philosophie zeigte er eine offenbare Vorliebe

fiir Plato und Aristoteles, an deren Ansichten er, in manchen
Punkten von dem altstoischen System abweichend, sich an-

schlo6. Bewundernswert ist an ihm besonders seine um-
fassende Gelehrsamkeit, er zeichnete sich aus durch eine Fiille

mathematischen, historischen, geographischen Wissens und
naturwissenschaftlicher Kenntnisse. Dieser Posidonius ist

der Verfasser eines Werkes tcsqI d^ecov (Diog. Laert. VII, 138;

148). Dasselbe bestand mutma61ich aus fiinf Biichern, das

fiinfte Buch citiert Cicero I, 123. Aus dem Citate geht

hervor, da6 Posidonius in diesem Buche die Lehren anderer

Philosophen und besonders die Epikurs widerlegte. Obgleich

bei Cicero ein Akademiker spricht, so ist doch der Grundton
des Vortrages des Cotta stoisch (vgl. d. Anmerk. zu §§ 87;

92; 96; 100; 103; 101; 121); zwar sind hier und da Bemer-
kungen eingestreut, die im Sinne eines Neuakademikers ge-

35) s. Schiche a. a. 0. p. 378, wahrend Schwenke fiir Zeno als

Ciceros Quelle auch hier eintritt. — 36) Vgl. Schwenke a. a. 0.

p. 57 flg.
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sproclien sindj dieselben verraten jedocli deutlicli die Absiclit

Ciceros, dem Vortrage eine dem Charakter des Redenden ent-

sprechende Farbung zu geben.

Und wie der letzte Teil des ersten, so ist das ganze 20

zweite Buch Ciceros demselben Werke des Posidonius ent-

lehnt. Es ist natiirlich, da6, wenn er dessen Buch sogar fiir

die Entgegnung des Neuakademikers benutzte, er aus dem-
selben da^ wo es sich um einen rein stoischen Vortrag handelte,

um so lieber seine Wissenschaft entnahm. Der Stoiker Balbus
teilt seinen Vortrag in yier Teile (II, 3), entsprechend den yier

ersten Biichern der Schrift des Posidonius. Aus Diogenes
Laertius a. a. 0. wissen wir, daB Posidonius im ersten Buche
bewiesen hatte, daB die Welt und die Gestirne Gott seien:

derselbe' Nachweis macht im groBen und ganzen den Inhalt

des ersten Teiles des stoischen Vortrags bei Cicero aus

(§ 18—44). Das dritte Buch des Posidonius handelte von der

gottlichenVorsehungj xoo^ov diOiTcelod-ai %axa vovv xal Jtgovoiav

(Diog. Laert. VII, 138); gleich dem dritten Teile der Cicero-

nianischen Disposition, mimdiim cib iis administrari , so daB
der SchluB berechtigt erscheint, daB auch das zweite und
vierte Buch sich dem Inhalte nach mit dem zweiten und
vierten Teile der Darstellung Ciceros deckten. Und wie die

allgemeine Anlage, so weisen eine ganze Reihe speciell von
Posidonius vertretener Ansichten, die uns im zweiten Buche
begegnen, auf diesen als den Gewahrsmann Ciceros hin.^^)

Eine FuUe des mannigfaltigsten Wissens ist in demselben auf-

gespeichert, keiner aber von den Stoikern, weder von den
jiingeren, noch von den alteren, verfiigte iiber so umfassende
Kenntnisse auf allen Gebieten menschlichen Wissens, wie

Posidonius. Die Stoiker pflegten ihre Ansichten in gedrangter,

knapper, syllogistischer Porm zu entwickeln; von Posidonius

berichtet Strabo III^ 2^9, daB er einer rhetorischen Dar-

stellung nicht abgeneigt gewesen sei, Es ist selbstverstand-

lich^ daB Cicero dem Stile des letzteren den Vorzug gab, und
wenn er II, 20 sagt, daB er sich iiber die Philosophie der

Stoiker tiberiiis et fusius auBern woUe, so hatte sicher

auch seine Vorlage diese Eigentiimlichkeit des Stiles auf-

zuweisen.

Dem dritten Buche, den Ausfiihrungen Cottas, die gegen 21

die stoische Theologie gerichtet sind, liegt eine akademische

Quelle zu Grunde. Auf Karneades, den eigentlichen Be-

grunder der neueren Akademie (§13—129 v. Chr.), beruft sich

Cicero an mehreren Stellen des dritten Buches. Er galt ihm,

37) S. die Anmerkungen z. Buch II. Ygl.Mayor's Ausgabe p. XYIIIflg.

Schwenke a. a, 0. p. 129 Sg.

2ClCERO , DE NATURA DEORUM.
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dem Anhanger der neueren Akademie, als hocliste Autoritai

Von Karneades steht fest, da6 er seine Polemik besonders

gegen die Stoiker richtete ;^^) da er jedoch niclits Scliriftliches

hinterlassen hat, so ist eine direkte Benutzung desselben durch
Cicero ausgeschlossen. Die Ansichten desselbenhat sein Schiiler

und Nachfolger in der Leitung der Akademie, der Karthager
Klitomachus , in zahlreichen Schriften iiberliefert. Cicero halt

lEn" fSr ' 3iS Hauptquelle der Lehre des Karneades,^^) und
schreibt ihm in diesen Dingen groI3ere Glaubwiirdigkeit zu^

als selbst seinem Lehrer Philo.^^) Klitomachus besaB eine

griindliche Kenntnis der stoischen Philosophie^ nichts ist

deshalb natiirlicher, als daB Cicero eine seiner Schriften^ die

gegen den Stoicismus gerichtet waren, fiir das dritte Buch
benutzte. III ^ 91 wird der Zerstorung Karthagos in einer

Weise Erwahnung gethan, wie sich nimmermehr ein Romer
iiber dieselbe geauBert haben wiirde. Wenn dort voller Mit-

gefiihl Karthago und Korinth die beiden Augensterne des

Mittelmeeres genannt werden^ groI3e und herrliche Stadte,

welche die Gotter hatten retten miissen, so horen wir den
Karthager reden, dessen Gedanken Cicero unpassender Weise
Idem Romer in den Mund legt.'^^)

2# Haben wir so die Epikureer Zeno und Phaedrus^ den
f Stoiker Posidonius und den Neuakademiker Klitomachus als

f die Gewahrsmanner Ciceros erkannt, so entsteht die Frage^

I
in welcher Weise derseibe diese Quellen benutzt hat. Zu-

nachst steht fest, da6 man sich die Thatigkeit Ciceros nicht

als eine bloBe wortliche Ubersetzung des griechischen Originals

zu denken hat. Wir konnen in diesen Dingen seiner eignen

Versicherung vollkommen Glauben schenken, wenn er de

fin. 1,6 sagt: non mterpretiim fungimur mimerey sed tiiemnr

ea^ quae dicta simt ab iis^ qnos probamiis
,
eisque nostnim iudicium

et nostnim scrihendi ordinem adiungimus (vgl. auch d. off. I, 6).

Es kommen in der Schrift Ciceros eine ganze Reihe Fehler

in der Disposition, in der Anordnung, in der Gedanken-
entwicklung und Beweisfiihrung vor, von denen sicher

das griechische Original frei war und die auch von Cicero

yermieden worden waren, wenn er sich auf eine wortliche

Ubersetzung beschrankt hatte. Eine solche ist von vorn-

herein da ausgeschlossen, wo er, wie im dritten Buche, die

Ansichten eines Redners, der sich an eine jilngere Quelle

(Posidonius) anschlieBt, widerlegt, unter Benutzung einer

alteren Quelle (Klitomachus). Cicero hat also seine grie-

chischen Gewahrsmanner in freierer Weise benutzt, erexcerpiert

38) de nat. deor. I, 4. 11, 162. de div. 1,7.— 39) Acad. 11, 98. —
40) Acad. 11, 78. — 41) VgL Hirzel a. a. 0. p. 243.
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ihre Schriften^ kilrzt da, wo es ihm gut scheint, ordnet

nach eignem Gutdiinken den Stoff, modificiert entsprechend

dem Charakter der redenden Personen, unternimmt selb-

standig die Widerlegung einer ausgesprochenen Ansicht^ macht
unabhangig von der Quelle aus dem Schatze seines Wissens
Zusatze und sucht durch Beispiele aus der romischen Geschichte

und den romischen Altertiimern und durch Citate aus den
nationalen Dichtern seine Darstellung zu beleben, wahrend er

andere groBere Partien^ insbesondere solche, welche die bloBe

Darstellung philosophischer Dogmen enthielten, wortlich aus

dem Original iibertrug. Wenn bei diesem Verfahren mancherlei

Fehler und Versehen mit unterliefen, wenn sich Cicero eine

groBe Anzahl Flxichtigkeiten zu Schulden kommen lieB, wenn
der Dialog nicht immer zweckentsprechend gearbeitet ist,

wenn er manche Stellen des Originals gar nicht oder nur
mangelhaft verstand^ so findet dies einigermafien Entschul-

digung sowohl in der Schwierigkeit des behandelten Gegen-
standes, als auch in der unglaublichen Schnelligkeit, mit der

er arbeitete. Sind doch die meisten seiner philosophischen

Schriften, de finihis bonorum et malorunij Academica, Tusculanae

disputationes j de natura deorum, de divinatione, de fato^ Cato

maior^ LaeliuSy de officiiSy ferner die nur fragmentarisch er-

haltenen oder ganzlich verloren gegangenen, de consoJatione^

HortensiuSy Timaeus, de gloria, de virtutihus in dem kurzen Zeit-

raume von zwei Jahren, 45 und 44, abgefaBt worden. Ist so

diese Schrift Ciceros auch nicht frei von Fehlern und Mangeln,
so bleibt dieselbe doch von der groBten Bedeutung und bean-

sprucht das hochste Interesse, da sie "das zuganglichste und
vollstandigste der auf uns gekommenen Denkmale der antiken

Religionsphilosophie ist", welches uns AufschluB dariiber giebt,

wie die griechischen Denker die wichtigste und schwierigste

aller Fragen, die nach dem Wesen Gottes und dem Verhaltnis

der Menschen zu demselben, beantwortet haben.

Die Biicher de natura deorum sind in zahlreichen Hand- 23

schriften iiberliefert, welche samtlich, wie einerseits die

allen gemeinsamen Liicken namentlich des dritten Buches,

andererseits die in allen sich gleichmaBig findenden Inter-

polationen beweisen, auf einen einzigen Archetypus zuriick-

gehen. Der Wert dieser Handschriften ist jedoch sehr ver-

schieden, die meisten von ihnen stammen aus dem XIV. und
XV. Jahrhundert und sind, da das, was sie abweichend von
den alteren Handschriften an besseren Lesarten bieten, auf Kon-
jekturen zeitgenossischer Humanisten beruht, fiir die Kon~
stituierung des Textes ohne Bedeutung. Dieser griindet sich

vorziiglichauf folgendeHandschriften: Leid. 84(A), Leid. 86 (B),

Vindob. (V), Laurentianus 257, Leid. 118 (H), Palatinus 1519 und
2*
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Harleianus 2622. Von diesen sind die vier ersten im X.^ der

Leid. H im XH. und die beiden letzten im XI. Jalirhundert

gesclirieben. Da, wo V luckenliaft ist, tritt als Ersatz der

Merton Codex (Oxf.) XH. Jabrh. ein, welcber von V, als

dieser noch nicht defekt und von spateren Handen korrigiert

war, kopiert worden ist. Die genannten Handschriften zer-

fallen in zwei Klassen, von denen die erstere durch den
Leid. die zweite durch den Leid. B reprasentiert wird. Zu
der A-Klasse gehoren der Vindob. V (resp. der Merton Codex
Oxf.)^ Leid. H, der Palat. und Harleian., zu der B-Klasse der

Laurentianus. Die Verschiedenheit in der Uberlieferung beider

Klassen ist nicht zum mindesten dadurch hervorgerufen^ daB
dieselben nicht direkt aus dem Archetypus stammen^ sondern

von Abschriften, welche von letzterem genommen waren. Es
ist deshalb die Aufgabe der Kritik, aus den Lesarten beider

Handschriften-Klassen zunachst die Uberlieferung des Arche-

typus zu eruieren und diese sodann auf ihre innere Wahr-
scheinlichkeit zu prufen.
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LIBER PRIMUS.

Cum multae res in philosophia nequaquam satis adliuc

explicatae sint, tum perdifficilis, Brute, quod tu minime ignoras,

et perobscura quaestio est de natura deorum, quae et ad co-

gnitionem animi pulctierrima est et ad moderandam religionem

5 necessaria. De qua tam variae sunt doctissimorum hominum
tamque discrepantes sententiae, ut magno argumento esse

Kap. 1. § 1—17 Einleitung.
Schwierigkeit der Untersu-
chung,Meinungsverscliieden-
heit der Philosophen iiber

den vorliegenden Gegen-
stand (§ 1—5). Rechtf ertigung
Ciceros gegeniiber denen,
welche teils seine philoso-
phischen Studien iiberhaupt,
teils seinen AnschluB an die
neuere ^Akademie tadelten
(§5— 14). AuBere Veranlassung
zu der Unterredung (§15— 17).

1. Cum — sint, tum, der Kon-
junktiv, weil der erste Satz dem
zweiten subordiniert ist, ein Ver-
haltnis, welches am deutlichsten

da hervortritt, wo das tum im
Nachsatze unterdriickt ist, wie de
off. I, 4: cum multa sint in pMlo-
sopJiia accurate copioseque disputata,

latissime patere videntur ea, quae

de officiis praecepta sunt.

2. JBrute, s. Einl. § 17.

3. ad cognitionem animi 'fiir den
Forschungstrieb des Geistes' (s.

II, 26 z. fusio). Die Untersuchung
iiber das Wesen der Gotter erofFnet

einerseits ein herrliches Feld fiir

die theoretische Spekulation, an-

dererseits ist dieselbe nicht ohne
praktische Bedeutung (ad moder.

relig, necess.). Vgl. de orat. III, 111:

neque est ulla res, quae non aut ad
cognoscendi aut ad agendi vim
rationemque referatur. Top.81 : Quae-
stionum autem, quacunque de re

sunt, duo genera sunt: unum co-

gnitionis , aJterum actionis. —
ad 'in Beziehung auf, fiir', haufig

bei Adjectiven, wie II, 87 : ad speciem
pulchriores , 11, 151: ad ornatum
decoras, II, 155: ad rationem prae-
stantior, seltener bei Substantiven,

wie Tusc. III, 11: mentis ad omnia
caecitatem , ad fam. IV, 9,4: ad
facinus verecundia, und in Ab-
hangigkeit von Verben, wie I, 7:

interesse ad decus, 1,99: nec ad
speciem nec ad usum alium deside-

rant, p. Mur. 29: ad honorem
anteceUit.

4. ad moderandam religionem ne-

cessaria. DieEinrichtung desGottes-
dienstes ist bedingt durch unsere
Gotteserkenntnis. Vgl. Ev. Joh.

IV, 24: Denn Gott ist ein Geist,

und die ihn anbeten, sollen ihn
im Geist und in der Wahrheit
anbeten.

5. De qua. Das Relativum be-
zieht sich nicht auf das zunachst
stehende Substantivum, sondern auf
das entferntere quaestio de natura
deorum. Eine solche Beziehung
wird dadurch gerechtfertigt, dafi

dieser Begriff in dem vorhergehen-
den Satze das Hauptmoment ent-

halt. Vgl. ad fam. X, 30, i: A. d.

XVII Kal. Maias, quo die Pansa
in castris Hirtii erat futurus, cum
quo (Pansa) ego eram etc. Caes. b.

G. VII, 59, 2: Bellovaci autem de-

fectione Haeduorum cognita , qui
(Bellovaci) ante erant per se infi-

deJes, hellum parare coeperunt,

6. esse deheat. Als Subjekt zu

deheat ist der Inbalt des vorher-

gehenden Relativsatzes zu denken.



22 DE InATURA DEOEUM.

debeat causam et principium philosophiae esse inscientiam^

prudenterque Academicos a rebus incertis adsensionem colii-

buisse. Quid est enim temeritate turpius aut quid tam
temerarium tamque indignum sapientis gravitate atque con-

stantia quam aut falsum sentire aut, quod non satis explorate 5

. perceptum sit et cognitum, sine uUa dubitatione defendere?

hutMf^^ Velj|at in liac quaestione plerique
,
quod maxime veri simile

. .est^ et quo omnes duce natura venimus, deos esse dixerunt,

^ Ij^V <**^^*dubitare se Protagoras, nullos esse omnino Diagoras Melius et

Theodorus Cyrenaicus putaverunt, Qui vero deos esse dixerunt, lo

tanta sunt in varietate et dissensione, ut eorum molestum sit

dinumerare sententias. Nam et de figuris deorum et de locis

atque sedibus et de actione vitae multa dicuntur, deque his

1. inscientiam *das Nichtwissen,
dagegen inscitia (I, 85) * die Un-
wissenheit'. Vgl. mit unserer Stelle

Arist. Met. I, 2, lO: dicc zo cpsvyeiv

rrjv ayvoiciv eipLXoGocprjGccv. In dem
Zusammenhange, in welchem Cicero

diesen Gedanken ausspricht, ist

derselbe auffallig. Aus dem Wider-
spruche der Ansichten kann man
folgern, daB die Menschen nichts

Bestimmtes wissen, nicht aber daB
das Nichtwissen der Anfang zur

Philosophie sei. Man hat deshalb
die Worte et principium philo-

sophiae fiir ein Glossem gehalten,

so daB der Sinn der Stelle sein

wiirde: als Grund fiir die Ver-
schiedenheit der Ansichten muB
das Nichtwissen gelten. DaB jedoch
Cicero, hatte er diesen Gedanken
ausdriicken wollen, dies in anderer
Weise gethan haben wurde, liegt

auBer allem Zweifel; miudestens
erwartet man statt des unpassenden
ut magno argumento esse deheat eine

Wendung wie ut satis appareat
oder etwas ahnHches.

2. adsensionem cohihuisse, ein

Terminus der Neuakademiker. Acad.
11, 59 : ex his illa necessario nata
€St enoxrj, id est adsensionis retentio.

4. sapientis = philosophi, ebenso
wie sapientia = philosophia.

6. perceptum sit et cognitum, s.

1, 12 z. perciperentur.

7. Velut nimmt Bezug auf die

Worte tam discrepantes sententiae

im vorletzten Satze.

9. Protagoras aus Abdera, ein

Zeitgenosse des Sokrates, der be-

deutendste unter den Sophisten. Er
leugnete jede objektive Wahrheit,
es gebe nur subjektive Vorstel-

lungen, jedem sei das wahr, was
ihm momentan fiir wahr erscheine,

Ttavtcov XQriiiccxcov ^stgov ccv^Qconog.

Dem entsprechend waren seine An-
sichten von den Gottern. Uber
seinen Atheismus s. §§ 29 u. 63.

Diagoras aus Melos, einer der
Cykladen, ein Zeitgenosse des
vorigen, Schiiler des Demokrit,
Philosoph und Dichter. Er lebte

meistenteils in Athen, bis er sich

dort wegen Gotteslasterung unmog-
lich machte. Vgl. § 63 u. III, 89.

10. Theodorus aus Cyrene, Schiiler

des Aristippus, um 320—280 v. Chr.,

ad^sog genannt. Vgl. § 63.

11. tanta sunt in varietate et (

dissensione. Die Praposition in mit
dem Ablat. vertritt mit Nachdruck
die Stelle eines Adjectivums oder
eines Genet. oder Ablat. qualitatis. i

Vgl. 31 : sunt isdem in erratis, 37:

in magno errore sententict est, de
fin. II, 47 : quartum genus sequitur

et in eadem pulchritudine et aptum
ex illis tribus, Tusc. I, 94: in eadem
hrevitate reperiemur^ de off. 1^42:

in eadem iniustitia sunt.

molestum sit, trotzdem geschiehti

es nachher § 25 flg. ^

13. de actione vitae. Vitae actio

bezeichnet sonst im Gegensatz zu
mentis agitatio (§ 45) ' die praktische
Thatigkeit', hier allgemein = vitae

ratio, wie 103.
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summa philosopliorum clissensione certatur
;
quod vero maxime

rejXL .Gau&amq3A.e_conJtin^^^ utrum nihil agant, niliil moliantur,

omni curatione et administratione rerum vacent^ an contra ab
iis et a principio omnia facta et constituta sint et ad infinitum

5 tempus regantur atque moveantur^ in primis magna dissensio

est, eaque nisi diiudicatur, in summo errore necesse est homines ^
atque in maximarum rerum ignoratione versari. Sunt enim
pliilosophi et fuerunt, qui omnino nuUam habere censerent

^

rerum humanarum procurationem deos. Quorum si vera sen-

10 tentia est, quae potest esse pietas, quae sanctitas^ quae religio?

Haec enim omnia pure atque caste tribuenda deorum numini
ita sunt^ si animadvertuntur ab iis, et si est aliquid a diis

immortalibus hominum generi tributum, Sin autem dii neque
possunt nos iuvare nec volunt nec omnino curant nec^ quid

15 agamuS; animadvertunt^ nec est, qaod ab iis ad hominum
vitani^^rnmna quid est quod uUos diis immortalibus

cuTtusTTionores, preces adhibeamus? In_sp^ecie autem fictae ^

simulationis , sicut reliquae virtutes, item pietas inesse nonl
potest; cum qua simul sanctitatem et religionem toT11 necesse

20 est, quibus sublatis perturbatio vitae sequitur et magna con-

fusio; atque haud scio an pietate adversus deos sublata fides 4

I
1. quod max. rem causamque con-

%tinetf 'worauf es hauptsachlicli an-

Ikommt'. Bes ist der Gegenstand,
jdie Frage, causa der strittige

|Punkt darin. Tusc. lY, 66 ; una res

^'idetur causam continere. p. Caec.

1 1 : muUa enim, quae sunt in re, quia
remota sunt a causa, praetermittam.

6. in summo errore. JE^ror kann
hier nicht Irrtum bedeuten, da eine

Meinungsverschiedenheit die Mog-
lichkeit nicht ausschlieBt, daO eine

der Yorgebrachten Ansichten die

richtige ist: 'die UngewiBheit, das
Schwanken'. Ygl.deoff.IIl,19:w^sme

errore diiudicare possimus, formula
quaedam constituenda est. Liv. I, 24:

in re tam clara nominum error manet,
utrius popuU Horatii, utrius Curia-

tii fuerint. Ahnlich II, 2 : errantem et

vagam sententiam.

8. philosophi^ besonders die Epi-

kureer.

10
.
pietas^ (^Qv fromme Sinn , sanc-

titas *der gottesfiirchtige Wandel',
religio 'die Gottesverehrung'. Uber
Ciceros Definition von pietas und
sanctitas s. z. § 116.

12. ita — si, 'nur in dem Falle,

wenn ,wie de off. 1, 28 : nam hoc ipsum

ita iustum est, quod recte fit, si

est voluntarium. Das Gerundivum
hat die Bedeutung des Konnens,
da sich ita — si eng beriihrt mit
non — nisi.

si est aliquid — trihutum *wenn
in Wirklichkeit —', deshalb die

Yoranstellung von est. Ygl. Lael. 63

:

Sin erunt aliqui reperti.

16. ad — vitam permanare. Wir
|

sagen mit einer ahnlichenMetapher : i

'einen Einfluss ausiiben auf. |

17. fictae simulationis. Das schein-

bar iiberflussige Adjectivum dient

dazu, den Begriff des Substantivums
zu verstarken und hervorzuheben,

x

wie de off. III, 39; fictam et commenti-
ciam fahulam. Liv. XXXIII, 47:

puhlicus pecuJatus. — Das Ganze
enthalt eine Anspielung auf die

Epikureer, s. § 115.

18. sicut — item oder ut — item

bei Cicero nicht selten korrespon-
dierend, so §28; 96; 111,45; Acad.
II, 110: quem ad modum — item.

21. atque kniipft einen steigern-

den Zusatz an, so dass der Gedanke
des Schriftstellers gewesen zu sein

scheint: Nicht nur eine allgemeine
Yerwirrung tritt ein, sondern, was
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etiam et societas generis liumani et nna excellentissima

virtus, iustitia^ tollatur. Sunt autem alii pliilosophi, et ii

quidem magni atque nobiles, qui deorum mente atque ratione

omnem mundum administrari et regi censeant, neque Yeio

id solum, sed etiam ab isdem hominum vitae consuli et pro- 5

videri; nam et fruges et reliqua, quae terra pariat, et tem-
pestates ac temporum varietates caelique mutationes, quibus

omnia^ quae terra gignat^ maturata pubescant, a dis immor-
talibus tribui generi humano putant multaque, quae dicentur

in his libris, colligunt, quae talia sunt, ut ea ipsa dii im- lo

mortales ad usum hominum fabricati paene videantur. Contra

quos Carneades ita multa disseruit, ut excitaret homines non
5 socordes ad veri investigandi cupiditatem. Res enim nulla

est, de qua tanto opere non solum indocti, sed etiam docti

dissentiant; quorum opiniones cum tam variae sint tamque i5

inter se dissidentes, alterum fieri profecto potest, ut earum
3 nuUa, alterum certe non potest, ut plus una vera sit. Qua

noch schlimmer ist, die menschliche
Gemeinschaffc und die Grundlagen
derselben, die Treue und Gerechtig-
keit, werden ganzlich vernichtet.

"Was Cicero de ofF. I, 20 in diesem
Sinne von der fides und iustitia sagt

:

qua (iustitia) societas hominum inter

se et vitae quasi communitas con-
tinetur , muB man allerdings an
unserer Stelle mehr erraten.

1. una excellentissima virtus. Vgl.
de ofF. IIT, 28 : haec enim una virtus

omnium est domina et regina vir-

tutum.
2. alii philosophi, die Stoiker.

Cicero nennt sie nohiles im Gegen-
satz zu den Epikureern, den plebeis

philosophis (Tusc. I, 55).

7. temporum varietate$, der
Wechsel der Jahreszeiten, wahrend
durch caeli mutationes die Yer-
anderungen am Himmel bezeichnet
werden, welche durch die taglichen
Bewegungen der Gestirne verur-
sacht werden.

8. maturata puhescant, ein hyste-

ron proteron, dafilr II, : puhescant
maturitatemque adsequantur.

10. in his libris: 11, 154 flg.

11. fahricati paene^ die Metapher
ist genommen von dem bildenden
Kiinstler; vgl. 20: mundum manu
paene factum.

12. Carneades, s. Einl. §20.
iia multa disseniit. Ita ist mit

disseruit zu verbinden, nicht mit
multa. Dieselbe Wortstellung nach-
her § 23 : ita multa sunt incommoda
in vita = multa sunt incommoda in

vita ita. ad Att. VI, 2, 8 : inclusum
senatum hahuerunt Salaminium ita

multos dies, ut interierint nonnuUi
fame. Man erwartet multos dies ita

etc. Verr. II, 8 : magistratuum nostro-

rum iniurias ita multorum tuJerunt,

ut nunquam ad aram legum con-

fugerent. Tac. Germ. 16, 5: quaedam
loca diligentius illinunt terra ita

pura ac splendente, ut picturam ac
lineamenta colorum imitetur, wo
die Herausgeber ita ohne Grund
umstellen wollten.

14. indocti — docti, dafiir 44:/

indoctos — philosophos. l

16. profecto ist synonym mit deni

folgenden certe, so jedoch, daB
profecto den schwacheren, certe

den starkeren Grad subjektiver

GewiOheit bezeichnet
:

' sicherlich—
entschieden'. Tusc. I, 2: res do-

mesticas nos profecto melius tu-

emur, rem vero puhlicam nostri

maiores certe meliorihus tempera-

verunt legihus.

17. Qua quidem in causa. Die i

Praposition in c. Ablat. vertritt

nicht selten die Stelle eines
j

participialen oder konjunktionalen
Nebensatzes, hier = quam quidem
causam tractantes.
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qnidem in causa et benevolos obiurgatores placare et invidos

vituperatores confutai^e possumus, ut alteros repreliendisse

paeniteat, alten didicisse se gaudeant; nam c^ui admonent
amice, docendi sunt, qui inimice insectantur, repellendi. Mul- ^

5 tum autem fluxisse video de libris nostris, quos complures
brevi tempore edidimus, variumque sermonem partim admiran-
tium^ unde hoc philosophandi nobis subito studium exstitis-

set, partim, quid quaque de re certi haberemus, scire cupien-

tium. Multis etiam sensi mirabile videri eam nobis potissimum
10 probatam esse philosophiani

,
quae lucem eriperet et quasi

noctem quandam rebus offunderet, desertaeque disciplinae et

iam pridem relictae patrocinium necopinatum a nobis esse

susceptum. Nos autem nec subito coepimus philosophari nec

mediocrem a primo tempore aetatis in eo studio operam cu-

15 ramque consumpsimus et, cum minime videbamur^ tum maxime
philosophabamur, quod et orationes declarant refertae philo-

sophorum sententiis et doctissimorum hominum familiaritates,

quibus semper domus nostra floruit, et principes illi Diodotus^

1. henevolos ohiurgatores 'wohl-
meinende Kritiker

.

invidos vitiiperatores. DaO Ciceros

philosophische Studien neben man-
cherlei Anerkennung, die ihnen zu

teil wurde, auch oft harten Tadel
erfuhren, spricht er ofters aus.

Vgl. das Proomium zu de off. IT,

welches in den wesentlichsten
Punkten mit dem unsrigen iiberein-

stimmt, und de fin. I, 1.

6. hrevi tempore, s. Einl. § 22.

l adniirantium, admirari in der

Bedeutung 'sich verwundern' wie
'§§ 11; 24; 60 u. oft.

8. qiiid — certi haheremus statt

quid certum (pro certo) haheremus.
Das Pradikat steht im Genetiv
durch Attraktion an quid. Vgl. p.

Sull. 89: quod fortuna in malis
reliqui fecit. p. Sext. E.osc. 147:

nec quidquam iam hahere reliqui

vides. Viel haufiger findet sich

dieser Genetiv nach quid bei esse,

wie Acad. U, 25 : quid officii sui sit,

ib. 1, 10: quid causae est. Caes. b. G.

1,21: quid consilii sui sit, Caes. b.

c. III^ 109,3: quid stiae voluntatis

esset. Vgl. auch Liv. IX, 16,7: nihil

satis praeparati erat. — Wenn sich

Cicero hier und § 10 den Neuaka-

demikern gleichstellt, die dieLehr-
satze anderer Philosophenschulen
bekampften, mit ihrer eigenen
Meinung aber, die sie iiber die

Dinge hatten, zuriickhielten (vgL

§ 11), so trifft dies nicht einmal
fiir diese Biicher zu, da er sich

am Ende von III offen fiir die An-
sicht der Stoiker entscheidet.

11. noctem rehus offunderet, da-

durch, daD die Neuakademiker die

Existenz eines Kriteriums fiir die

Wahrheit unserer Erkenntnis leug-

nen. Acad. II, 16: Arcesilas conatus

est clarissimis rehus tenehras ohdu-
cere.

desertaeque disciplinae^ s. § 11.

13. nec suhito. VgL de off. 11,4:

Nihil agere autem cum animus non
posset, in his studiis ah initio ver-

satus aetatis existimavi honestissime

molestias posse deponi, si me ad
philosophiam rettulissem.

18. Biodotus^ ein Stoiker, lebte

langere Zeit im Hause des Cicero.

Vornehme Romer pflegten nicht

selten griechische Gelehrte zum
Zwecke gegenseitiger geistiger An-
regung bei sich aufzunehmen. Als

Diodotus im Jahre 59 starb, setzte

er den Cicero zum Erben seines

Vermogens ein (ad Att. II, 20,6).
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7 PhilO; Antioclius, Posidonius, a quibus instituti sumus. Et si

omnia pliilosophiae praecepta referuntur ad vitam, arbitramur

nos et publicis et privatis in rebus ea praestitisse, quae ratio

4 et doctrina praescripserit. Sin autem quis requirit, quae causa

nos impulerit, ut baec tam sero litteris mandaremus, nihil est^

quod expedire tam facile possimus. Nam cum otio languere-

mus, et is esset rei publicae status, ut eam unius consilio

atque cura gubernari necesse esset^ primum ipsius rei publicae

causa philosophiam nostris hominibus explicandam putavi,

magni existimans interesse ad decus et ad laudem civitatis

res tam graves tamque praeclaras Latinis etiam litteris con-

8 tineri; eoque me minus instituti mei paenitet, quod facile

sentio, quam multorum non modo discendi^ sed etiam scri-

bendi studia commoverim. Complures enim Graecis institu-

tionibus eruditi ea, quae didicerant^ cum civibus suis com-
municare non poterant, quod illa, quae a Graecis accepissent^

Latine dici posse diffiderent. Quo in genere tantum 2£2fc^se
videmur^ ut a Graecis ne verborum quidem copia vinceremur.

9 Hortata etiam est^ ut me ad haec conferrem, animiaegHtucio

1. Philo aus Larissa, Naclifolger

des Klitomachus als Vorsteher der
Akademie und zugleich der letzte

bedeutende Vertreter derselben.

Antiochus aus Askalon, Schiiler

cles Philo, ein Akademiker, der
jedocli den Skepticismus des Kar-
neades bekampfte undvieles vonden
Stoikern und Peripatetikern ent-

lelmte, indem er die verschiedenen
Systeme miteinander in Einklang
zu bringen suchte. Seine Philo-

soi^hie wurde die Modephilosopliie
in Eom, aucli Cicero wurde von
seinem akademischenEklekticismus
machtig angezogen.

Posidonius, s. Einl. § 19.

2. referuntur ad vitam, in Be-
ziehung stehen zum Leben und
demnach auch praktisch ausgefuhrt
werden sollen, was in der Regel
nicht geschieht: quotus enim quis-

que pfiilosophorum invenitur
j

qui
obtemperet ipse sihi et decretis suis

pareat? Tusc. II, 11.

3. ratio et doctrina *die Philo-

sophie'. VgL ad fam. XV, 4, 13 : si

qiiisquam fuit unquam remotus et

natura et magis etiam ratione
atque doctrina (durch philosophische

Bildung) ah inani laude et sermo-
nibus vulgi^ ego profecto is sum.

8. necesse esset. Durch diesen
Ausdruck mildert Cicero aus Klug-
heitsriicksichten den Freimut der

Sprache. EinL § 13.

primum, diesem entspricht ana-
koluthisch in § 9: Hortata etiam

est. Ahnlich J, 43, 11, 140.

10. interesse — ad Jaudem civitatis.

De div. II, 5: Magnificum illud etiam
Bomanisque hominihus gloriosum,

ut Graecis de philosophia litteris

non egerent. — Wegen ad s. z. 1, 1.

14. scrihendi studia commoverim,
wie bei Brutus und Varro.

16. accepissent == didicissent,

ebenso wie tradere — docere. VgL
§ 70.

18. verhorum copia vinceremur.

Ciceros Verdienst um die Bereiche-

rung des Wortschatzes der latei-

nischen Sprache muD man voll an-

erkennen. Allerdings geht er,

getrieben von patriotischem Eifer,

bisweilen in seinen Behauptungen
zu weit, so wenn er de fin. I, 10

und III, 5 meint, daD die lateinische

Sprache die griechische an Wort-
reichtum sogar iibertreffe.
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fortunae magna et gravi commota iniuria; cuius si maiorem .

aliquam levationem reperire potuissem, non ad hanc potissi-

mum confugissem; ea vero ipsa nulla ratione melius frui

potui, quam si me non modo ad legendos libros^ sed etiam
5 ad totam pliilosopbiam pertractandam dedissem. Omnes autem
eius partes atque omnia membra tum facillume noscuntur,

cum tota(g,^.,.4Jia^tion^^ scribendo explicantur; est enim ad-

mirabiHs quaedam continuatio seriesque rerum, ut alia ex alia
g

nexa et omnes inter se aptae colligataec^^ videantur. Qui
10 autem requirunt, quid quaque de re ipsi sentiamus, curiosius

id faciunt, quam necesse est; non enim tam auctores in dis-

putando quam rationis momeixta quaerenda sunt. Quin etiam

obest plerumque iis^ qui discere volunt, auctoritas eorum^ qui

se docere profitentur; desinunt enim suum iudicium adhibere,

15 id liabent ratum, quod ab eo^ quem probant^ iudicatum vident.

Nec vero probare soleo id, quod de Pythagoreis accepimus,

quos ferunt^ si quid adfirmarent in disputando^ cum ex eis

quaereretur, quare ita esset^ respondere solitos: 'Ipse dixit'.

'Ipse' autem erat Pythagoras. Tantum opinio praeiudicata

20 poterat; ut etiam sine ratione valeret auctoritas. Qui autem ii

admirantur nos hanc potissimum disciplinam secutos, iis

quattuor Academicis libris satis responsuni videtur. Nec vero

1. fortunae — iniuria: der Tod
der Tullia im Februar dea Jahres 45.

2 . maiorem aliquam levationem,der-

gleichen ihm die politische Thatig-
keit gewahrt haben wiirde.

5. Omnes — partes : Fhjsik, Dia-
lektik, Ethik. Zu der ersteren

rechnendiemeisten der griechischen
Philosophen die Theologie.

7. totae quaestiones sind philo-

sophische Untersuchungen, welche
das ganze Gebiet umfassen, das
was Quintilian X, 5, 21 empfiehlt:

per totas ire materias, im Gegen-
satz zu einer Betrachtung, welche
iiber den Einzelheiten das Ganze
aus dem Auge verliert, ohne daB
dadurch, da 'das geistige Band'
fehlt, das Verstandnis der Teile
gefordert wird. Tusc. II, 1 : Diffi-
cile est enim in philosophia pauca
esse ei nota, cui non sint aut plera-

que aut omnia.
8. alia ex alia nexa. Tusc. Y, 70:

cum rerum causas alias ex aliis

aptas et necessitate nexas videt.

Necti ex nach Analogie von pen-
dere ex wie de fin. III, 74: quid non
sic aliud ex dlio nectitur?

10. curiosius^ intadelndem Sinne,

anders § 97.

11. auctores, dafur III, 91 : auctori-

tates, was iibrigens auch an unserer

Stelle eine gute Handschrift bietet.

in disputando 'in der Philo-

sophie'; vgl. de leg. I, 16: si ullo

in genere disputandi , in hoc pate-

fieri , quid sit homini a natura tri-

hutum.
12. rationis momenta 'das Ge-

wicht der Griinde', eigentlich

Griinde, die den Ausschlag geben.

13. qui — profitentur ' der Lehrer . \

Das Substantivum professor kennt \

Cicero noch nicht, dasselbe gehort \

der Kaiserzeit an. Quint. X, 5, 18 : 1

clari nominis professor.

18. Ipse dixit, ein geflugeltes

Wort des Altertums, in der grie-

chischen Fassung erhalten bei Diog.

Laert. VIII, 46 und im Schol. z.

Aristoph. Nub. 196: TtciQcc TLv^^ccyo-

QSLOLg rb avxog ecpcc^ tovtsgtlv o

IIvd^ayoQag.

22. quattuor Academicis lihris.

Dieselben sind eine Hauptquelle
fiir unsere Kenntnis der akade-

mischen Lehre. Urspriinglich aus
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desertarum relictarumque rerum patrocinium suscepimus; non
enim hominum interitu sententiae quoque occidunt, sed lucem
auctoris fortasse desiderant; at liaec in philosopliia ratio con-

tra omnia disserendi nullamque rem aperte iudicandi profecta

a Socrate, repetita ab Arceail^^, confirmata a Carneade usque
ad nostram viguit aet^em; "quam nunc prope modum orbam
esse in ipsa Graecia intellego. Quod non Academiae vitio,

sed tarditate hominum arbitror contigisse. Nam si singulas

disciplinas percipere magnum est, quanto maius omnes? quod
facere iis necesse est^ quibus propositum est veri reperiendi

causa et contra omnes pbilosophos et pro omnibus dicere.

12 Cuius rei tantae tamque difficilis facultatem consecutum esse

me non profiteor, secutum esse prae me fero. Nec tamen
fieri potest ut, qui hac ratione philosophentur, ii nihil habe-

antj quod sequantur. Dictum est omnino de hac re alio loco

diligentius, sed, quia nimis indociles quidam tardique sunt,

admonendi videntur saepius. Non enim sumus ii, quibus nihil

verum esse videatur, sed ii^ qui omnibus veris falsa quaedam
adiuncta esse dicamus tanta similitudine, ut in iis nuUa insit

zwei Biicliern bestehend, wurden
dieselben spater von Cicero um-
gearbeitet und der Stotf auf vier

Biicher verteilt. Von der ersten

Bearbeitung ist das zweite Buch,
von der zweiten ein Teil des ersten

Buches erhalten.

3. auctoris 'eines Vertreters', wie
Verr. V, 171: senatores, legum et

iudiciorum et iuris auctores. Erst
durch die mundliche Auslegung
eines bedeutenden Vertreters wird
das notige Licht iiber ein System
verbreitet, da das gesprochene Wort
bei weitem wirksamer ist als das
geschriebene.

in philosophia vertritt die Stelle

des fehlenden Adjectivums. S. I, 30
z. sine corpore.

4. profecta a Socrate. Man hat
den Sokrates angesehen als den
Vorlaufer der akademischen Schule
wegen seiner Skepsis,welche gipfelte

in dem Satze, er wisse weiter nichts,

als daB er nichts wisse, und wegen
seiner Dialektik, mit der er die

Lehren der Sophisten bekampfte.
Tusc. J, 8: vetiis et Socratica ratio

contra alterius opinionem disserendi,

5. Arcesilas aus Pitane in Aolien
von 315—241, der erste Stifter der

Deueren Akademie, leugnete die

Moglichkeit, mit den Sinnen oder

dem Verstande {sensihus aut animo
de orat. III, 67) etwas zu erkennen.

VgL § 70.

6. viguit, verschieden von flo-

ruit 'hat sich lebendig erhalten^

prope modum orlam-, nach dem
Tode des Philo (s. § 6), denn An-
tiochus kann nicht als sein Nach-
folger gelten, da dieser, streng ge-

nommen, eine neue Schule grilndete.

10. veri reperiendi causa. Damit
steht nicht im Widerspruch Tusc.

I, 17: JJltra enim quo progrediar,

quam ut veri similia videam, non
haheo; denn beiihrem Streben, die

Wahrheit aufzufinden, kommen die

Akademiker eben zu dem Resultate,

daB man nur bis zur Wahrschein-
lichkeit vordringen konne.

12. consecutum esse — secutumf
esse, Homoioteleuta, eine in Gegen-|
satzen haufig gebrauchte Figur|

Ahnlich wir: 'ringen — erringen^

Vgl. III, 5 : de re — de me.

14. niJiil nichts Positives'.

15. omnino im koncessiven Sinne

wie I, 95, Acad. 11, 84: pugnas om'
nino, sed cum adversario facili und
ofters bei Cicero.

alio Joco: in den Academicis.
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certa iudicandi et adsentieiidi nota. Ex quo exstitit illud,

multa esse probabilia, quae quamquam non perciperentur^

tamen^ quia Yisuin quendam haberent insignem et inlustrem,

iis sapientis vita regeretur.

Sed iam, ut omni me invidia liberem^ ponam in medio
sententias pbilosopliorum de natura deorum. Quo quidem
loco convocandi omnes videntur^ qui^ quae sit earum
vera^ iudicent. Tum demum mihi procax Academia videbitur,

si aut consenserint omnes^ aut erit inventus aliquis, qui,

quid verum sit^ invenerit. Itaque mihi libet exclamare^ ut est

in Synephebis:

Pro deum^ popularium omnium, omninm adules-
centium

Clamo, postulo^ obsecro, oro^ploro atque imploro
fidem,

1. certa iudicandi et adsentiendi

notay ein sicheres Merkmal fiir die

Beurteilung und Zustimmung, d. i.

*ein Kriteriiim der Walirlieit'. —
Adsentiri = dem stoischen ovyna-
taTLd^eo^cxL , d. h. das Zustimmen
unserer Seele zu gewissen Vor-
stellungen, welche dieselbe als klar,

deutlich und evident erkannt hat.

/ 2. perciperentur. Das Wort dient

^zur Bezeichnung der unumstoB-
lich sicheren, liber allen Zweifel
erhabenen Erkenntnis, deren Mog-
lichkeit die Akademiker im Gegen-
satz zu den Stoikern leugnen. Das-
selbe ist haufig verbunden mit
comprehendere = v.aTccXa^pdvsod^aL

der Stoiker. Ygl. II, 147. Acad. II, 34.

Statt dessen II, 5: cognitum com-
prehensumque hahere,

Z . visum — insignem— adspectum,
speciem insignem, so daB auch die

Vorstellung {visum, Neutr. cpccvza-

OLd)^ welche ein solches Ding in

unserer Seele hervorruft, klar und
deutlich ist {evaQyrig Sext. Emp.
VII p. 257). Gelten dergleichen
klare und deutliche Vorstellungen
den Akademikern auch nicht fiir

wahr , sondern nur fiir wahrschein-
lich, so legen sie denselben doch
soviel Bedeutung bei, daO man
nach diesen sein Thun bestimmen
konne. Acad. II, 99: quidquid
acciderit specie prohahile, si nihil

se offeret, quod sit prohahilitati illi

contrarium, utetur eo sapiens, ac sic

omnis ratio vitae guhernahitur.

4. quae — perciperentur — iis —
regeretur. Das Relativum steht wie
gewohnlich inAbhangigkeitvon dem
Verbum des untergeordneten Satzes

und wird im folgenden durch ein

Demonstrativum wueder aufgenom-
men, wde das zuv/eilen geschieht,

wenn ein anderer Kasus notwendig
wdrd. Vgl. de fin. II, 2 : Qui mos,
cum aposteriorihus non esset retentus,

Arcesilas eum revocavit. (Dagegen
III, 35: qui — omittamus.) Der
Konjunktiv regeretur wird ge-

braucht und nicht der Accus. c.

Inf. vitam regi, weil der ganze Ge-
danke zu den Worten multa esse

prohahilia in subordiniertem Ver-
haltnisse steht: multa prohahilia

sunt, quae regant.

5. invidia, namlich vorschneli
iiber die Leistungen der Philo-

sophen auf diesem Gebiete ge-

urteilt zu haben.

6. Quo quidem loco ist natiirlich

nicht von convocandi abhangig.
'Bei dieser Gelegenheit.'

7. omnes — qui — iudicent, ge-

meint sind die Leser der Cicero-

nianischen Schrift.

9. aut — aliquis, 'oder wenig-
stens, oder auch nur'. Statt aut

wiirde auch aut certe dem Sprach-

gebrauche Ciceros entsprechen.

Vgl. II, 85: aut sempiterna aut certe

perdiurna.
11. in Synephehis, der Titel eines

Lustspiels des Caecilius Statius (gest.
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non levissuma de re, ut queritur ille "^in civitate fieri

facinora capitalia':

ab amico amante argentum accipere meretrix
non vult,

14 sed ut adsint, cognoscant, animadvertant, quid de religione^

pietate, sanctitate, caerimoniis; fide, iure iurando, quid de 5

templis, delubris sacrificiisque soUemnibus, quid de ipsis au-

spiciis, quibus nos praesumus^ existimandum sit; baec enim
omnia ad hanc de dis immortalibus quaestionem referenda

sunt. Profecto eos ipsos, qui se aliquid certi habere arbi-

trantur^ addubitare coget doctissimorum bominum de maxima lo

15 re tanta dissensio. Quod cum saepe alias, tum maxime ani-

madvertij cum apud C. Cottam, familiarem meum^ accurate

sane et diligenter de dis immortalibus disputatum est. Nam
cum feriis Latinis ad eum ipsius rogatu arcessituque venissem,

offendi eum sedentem in exedra et cum C. Velleio senatore i5

disputantem, ad quem tum Epicurei primas ex nostris bomi-
nibus deferebant. Aderat etiam Q. Lucilius Balbus^ qui tantos

168). Die avv£(prj§0L des Menander
dienten ihm als Vorbild. Von
seinen zahlreichen Komodien sind

nur Bruchstiicke erhalten; Cicero
citiert ihn ofters (vgl. III, 72). Die
beiden ersten Verse sind katalekt.

troch. Tetrameter, in dem letzten

ist das VersmaB gestort. Wieder-
hergestellt von Ribbeck, Com. Lat.

rehqu. p. 60.

4. adsint, cognoscant. Vgl. Verr.
I, 3: adsit respondeat ; p. Quinct. 75:

adsunt defendunt; in Caec. 11:

adsunt queruntur; p. Sulla: adsunt
laborant.

6. delubris. Delubra bezeichnet
neben templa gewohnlich Kapellen.
Eigentlich: locus ante tempJum, ubi
aqua currit, a diluendo (abwaschen,
d. i. entsiihnen). ^Jst autem synec-
doche, hoc est a parte totum. Serv.

z. Aen. 11, 225.

7. quibus nos praesumus. Cicero
wurde im Jahre 53 an Stelle des
bei Carrhae gefallenen M. Lic.

Crassus in das seit Sulla aus 15
Mitgliedein bestehende Kollegium
der Augurn auf Lebenszeit ge-
wahlt.

12. apud O. Oottam 'in dem
Hause des Cotta'. Nicht selten
steht dabei noch in aedibus oder

domi, wie Verr. IV, 4: apud
Heium in aedibus. — tJber Cotta,
Velleius und Balbus s. Einl. § 15.

13. sane, versichernd, steigert

die Eigenschaft des Adjectivums
oder Adverbiums, mit welchem es

sich verbindet, *hochst, auBer-

ordentlich, durchaus'. §18: fidenter

sane^ 57: nihil sane u. oft.

14. feriis Latinis, das Fest zu

Ehren des Juppiter Latiaris und
zur Erinnerung an den alten Bund
der latinischen Stadte. Zu Ciceros

Zeit dauerte dasselbe vier Tage;
wie bei allen derartigen feriis

publicis ruhten die Greschafte und
die vornehmen Romer pflegten sich

auf ihre Landsitze zu begeben, um
in litterarischer Beschaftigung Er-

holung zu suchen. Den Dialog de

re publica verlegt Cicero gleich-

falls in die Zeit der latinischen

Ferien.

15. exedra, eine halbrunde, vorn

offene Halle, mit einer an den
Wanden herumlaufenden Sitzreihe,

vorziiglich als Konversationszimmer
benutzt. Vitruv. V, 11 : constituantur

in tribus porticibus exedrae spatiosae

habentes sedes, in quibus philo-

sophi, rhetores reliquique, qui stu-

diis delectantur, sedere possint.
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progressiis habebat in Stoicis, ut cum excellentibus in eo

genere Graecis compararetur. Tum, ut me Cotta vidit, Per-

opportune^ inquit, venis; oritur enim mihi magna de re alter-

catio cum Velleio, cui pro tuo studio non est alienum te

5 interesse. Atque mihi quoque videor, inquam, venisse, ut

dicis, opportune. Tres enim trium disciplinarum principes

convenistis. M. autem Piso si adesset, nullius philosopliiae,

earum quidem^ quae in bonore sunt^ vacaret locus. Tum
Cotta: Si, inquit, liber Antiochi nostri, qui ab eo nuper ad

10 bunc Balbum missus est^ vera loquitur, nihil est, quod Pi-

sonem, familiarem tuum, desideres; Antiocho enim Stoici cum
Peripateticis re concinere videntur^ verbis discrepare; quo de

libro^ Balbe, velim scire quid sentias. Egone? inquit ille.

Miror Antiochum, hominem in primis acutum, non vidisse

15 interesse plurimum inter Stoicos, qui honesta a commodis non
nomine, sed genere toto diiungerent^ et Peripateticos, qui

honesta commiscerent cum commodis, ut ea inter se magni-
tudine et quasi gradibus, non genere differrent. Haec enim
est non verborum parva, sed rerum permagna dissensio.

1. in Stoicis, Neutrum 'in der
stoischen Philosophie'. Brut. 114;

prope perfectus in Stoicis.

7. 31. Pupius Piso Cdlpurnianus,
Konsul im Jahre 61, war friiher

mit Cicero befreundet, verfeindete
sich ^ aber spater mit ihm in-

folge seines freundschaftlichen Ver-
haltnisses zu Clodius. Er war An-
hanger der peripatetischen Schule,
als Vertreter derselben nimmt er

in Ciceros Schrift de finihus am
Gesprache teil.

8. quae in honone sunt. Dazu
gehort auch die neuere Akademie.
Wenn Cicero diese § 6 eine dis-

ciplina deserta et relicta nennt, so

ist das kein Widerspruch, denn
wenn sie auch durch Antiochus von
ihrem friiheren Ansehen eingebiiOt

hatte, so gehorte sie doch immer
zu den hauptsachlichsten Schulen:
usque ad nostram viguit aetatem

(§ 11).

9. Antiochiy s. § 6.

10. liler — missus est. Acad. II,

12: necsetenuit{Antioch\is), quincon-
tra suu7n doctorem (Philonem) librum
etiam ederet, qui Sosus inscribitur.

— Wegen der bekannten Bedeutung
von librum ad aliquem mittere vgl.

ad Att. VII, 12, 6: Demetrii Magnetis
librum, quem ad te misit, velim

mihi mittas,

13. Egone? sc . quid sentiam . Wir
gebrauchen dieselbe Ellipse, Vgl.
m, 8.

15. interesse plurimum. Nach der '\

stoischen Ethik ist die Tugend das
einzige wirkliche Gut, das Unsitt-

liche das einzige wirkliche Ubel.

Alle anderen Dinge, wie Leben,
Gesundheit, Schonheit sind gleich-

'

giltig, ccdicccpoqcc {indifferentes , de
fin. III, 53) ; sie sind weder bona
noch mala und nur insofern unter-

;

schieden, daB sie an und fiir sich
|

entweder wiinschenswert oder nicht
j

wiinschenswert sind, TCQoriy^ivcc oder
|

aTtoTtQorjy^sva , commoda oder
|

commoda. Den Peripatetikern ist
|

das hdchste Gut die Yerniinftige I

oder tugendhafte Thatigkeit der
|

Seele, ipvxrjg iveQysLa yiata Xoyov; }

aber damit sich dieselbe ungestort
]

auOern konne, sind noch jene von
den Stoikern fvir gleichgiltig ge- <

haltenen Giiter notwendig, wie Ge-
^

sundheit, Reichtum, edle Abkunft.
|

18. gradibus — ^e?2ere'quantitativ
— qualitativ'; vgl. de opt. gen. orat.

4: verum id fit non generesed gradu.
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17 Verum hoc alias; nunc, quod coepimus^ si videtur. Milii vero,

inquit Cotta, videtur. Sed ut hic^ qui intervenit (me intuens)^ ne

ignoret, quae res agatur, de natura agebamus deorum, quae

cum milii videretur perobscura^ ut semper videri solet, Epicuri

ex Velleio sciscitabar sententiam. Quam ob rem, inquit, 5

Vellei, nisi molestum est^ repete, quae coeperas. Repetam
vero, quamquam non mihi, sed tibi bic venit adiutor; ambo
enim^ inquit arridens, ab eodem Philone nihil scire didicistis.

Tum ego: Quid didicerimus, Cotta viderit, tu autem nolo

existimes me adiutorem huic venisse, sed auditorem, et quidem lo

aequum^ libero iudicio, nuUa eius modi adstrictum necessitate,

ut mihi^ velim nolim^ sit certa quaedam tuenda sententia.

Tum Velleius fidenter sane, ut solent isti, nihil tam
18 • • •

verens, quam ne dubitare aliqua de re videretur, tamquam
modo ex deorum concilio et ex Epicuri intermundiis descen- i5

1. alias. Wegen der Ellipse des
Verbums s. I, 19: longum est ad
omnia. Naheres uber diese Streit-

frage bei Cic. de fin. III u. lY und
de leg. I, 54 flg.

vero, versicliernd, steht sowohl
in bejahenden als wie in vernei-

nenden Antworten und Aussagen.
Vgl. III, 65; II, 4; 11,27, und gleich
nachher repetam vero.

3. quae res agatur
,
eigentlich ein

juristisch-technischer Ausdruck zur
Bezeichnung des Hauptstreitpunk-
tes, auf dessen Entscheidung es

ankommt. De fin. H, 3: Omnis
autetn in quaerendo

,
quae via qua-

dam et ratione hahetur, oratio prae-
scrihereprimum dehet, ut quibusdam
in formulis 'ea res agetur, ut,

inter quos disseritur, conveniat,

quid sit id, de quo disseratur, ib.

V, 78 : si est quisquam, qui acute

in causis videre soleat, quae res
agatur , is es profecto tu.

de natura agehamus, mit der
bekannten logischen Ellipse: ' so

wisse'. Vgl. II, 128: ut intellegamus
— daia est.

8. nihil scire, das Charakteristi-

kum der akademischen Lehre, s. o.

§ 11. Philo war wie Ciceros, so

auch Cottas Lehrer.

9. viderit (Putur. II), wie oft, um
auszudriicken , daB man etwas von
sich abweist und die Ausfuhrung
einem andern anheimstellt. Haufig
in der Formel videris, - it, quam mit

folgendem Konjunktiv der indirek-

ten Prage, um zu bezeichnen, daB
man sich auf das Urteil eines an-

dernberuft, um eine ausgesprochene
Ansicht als irrtiimlich zu erweisen.

Vgi. m, 9.

10. adiutorem — auditorem,7tccQo-

voiiccoLa, adnominatio, cum ad
idem verhum acceditur cum muta-
tione unius aut plurium litterarum,

ut ad res dissimiles similia verha

accomodentur (ad Her. IV, 29). Vgl.
III, 64 : sentiam — adsentiar.

nolo — sed, s. § 71 z. negat — sed.

12. velim nolim, die klassische

Porm fiir das erst im Mittelalter

vorkommende nolens volens.

certa quaedam tuenda sententia,

wie die Dogmatiker. S. II ^ 2 z.

stahilem sententiam.

Kap. 8. § 18 -56. Vortrag des
Epikureers Velleius. § 18—24.
Polemik gegen Plato und die
stoische Pronoia.

13. fidenter sane, ut solent isti,

eine Zuversicht, die aus dem
Glauben der Schule entsprang,

daB die Lehrsatze des Meisters un-

umstoBIich Dogmen seien, fiir

welche sie Epikur selbst ausgab.

Diog. Laert. X, 121: {oocpov) doy^

^azLSLV ds %cci ov% dnoQrjOSLV,

15. exEpicuri intermundiis. In-

termundia ist eine Ubersetzung von
lisra-AOOiiLCi., d. h. die Zwischen-
raume zwischen den von Epikur
angenommenen unendlich vielen
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disset^ Audite^ inquit^ non futtiles commenticiasque senten-

tias^ non opificem aedificatoremque mundi, Platonis de Timaeo
deum, nec ajium i[atidicam^ Stoicorum TtQovotaVy quam Latine

licet providentiamdicere^ neque vero mundum ipsum animo
et sensibus praeditum^ rotundum^ ardentem, volubilem deum,
portenta et miracula non disserentium philosopborum^ sed

somninatium. Quibus enim oculis [animi] intueri potuit vester 19

Plato fabricam illam tanti operis^ qua construi a deo atque

aedificari mundum facit? quae molitio, quae ferramenta^ qui .

vectes
^
quae macbinaej qui ministri tanti muneris fuerunt?

quemTad modum autem oboedire et parere voluntati arcbitecti

aer^ ignis, aqua, terra potuerunt? unde vero ortae illae quin-

Welten (s. § 53) , welclie er den
Gottern als Wohnsitz anwies, weil

die Welten wegen ihrer Vergang-
lichkeit ihm hierzu nicht geeignet
erschienen, da bei dem endlichen
Untergange dieser die Gotter

^
ein

gleichesGeschicktreffenmuDte.Uber
Epikur s. § 43.

2. Flatonis de Timaeo deum *den

Gott in Platos Timaus', eigentlich:

'genommen aus', wie unus de muUis,
poeta de populo. Vgl. de re publ.

I, 30 : ille de Iphigenia AcliiUes (jener

Achilles in [aus] der Iphigenie).

Tusc. III, 53: illa de Andromacha
deplorare. de off. III, 82: Graecos
versus de Phoenissis. Auch ex findet

sich in diesem Sinne, z. B. Tusc.

IV, 69: ex tragoedia princeps ille

Argonautarum. — Timaeus ist der

Titel eines platonischen Dialogs,

in welchem der Philosoph von Gott
und der Erschaffung der Welt
handelt. Cicero hatte denselben
ins Lateinische iibertragen, von der

tibersetzung ist jedoch nur ein

groBeres Bruchstiick erhalten.

3. anum fatidicam = xqriaiioloyov

yqavv (Plut. de nob. 13), eine Ent-
stellung der stoischen Lehre, da
die Stoiker die tcqovolcc nicht fur

eine Personlichkeit, sondern nur
fiir eine Eigenschaft der Gottheit

ansehen. S. II, 73.

4. mundum ipsum, s. EinL § 9.

5. ardentem. Die weltbildende
Vernunft oder Gott dachten sich

die Stoiker als den reinen und be-

lebenden Ather oder als^das himm-
lische, nicht zerstorende Feuer,

welches die qualitatslose Materie

durchdringt. Ausfiihrliches hier
uber s. im zweiten Buche.

volubilem deum, weil sich nach
der Ansicht der Alten das Himmels-
gewolbe um die Erde dreht.

6. portenta, s. 28 z. monsira.
disserentium. Das Wort bezeich-

net die vernunftgemafie Entwick-
lung der Gedanken; daher disse-

rendi ratio et scientia, 'die Logik'.

7. [animi'] ist eine Rand-
bemerkung, welche antwortet auf
die Frage: quihus oculis intueri

potuit? Im Text ist der Zusatz un-
motiviert.

8. vester Plato, fiir den ihr so

eingenommen seid (s. z. II, 32), und
an welchen ihr Stoiker in den wesent-
lichsten Punkten euch anschlieBt.

Auch dem Plato ist die Welt ein

^(pov 8(jiipvxov Tcccl Evvovv^ welchcs
der Schopfer der Welt, der drj^L-

ovQyog, als hochstes Ideal der Voll-

kommenheit schuf. S. z. I, 30.

10. tanti muneris. Munera werden^
eigentlich die Leistungen der Adilen

'

genannt, Spiele, gegeben zur Be-
lustigung des Volkes, und Pracht-
gebaude, errichtet zum allgemeinen
Besten. VelL II, 130: Pompei mu-
nera (= theatrum) ahsumpta igni.

In derselben BedeutuDg, wie hier,

II, 90 und Tusc. I, 70 : moderator
tanti operis et muneris.

12. illae quinque formae. Gemeint
sind die verschiedenen geometri-
schen Gestaltungen der Urmaterie,
aus denen Plato, Tim. p. 53 flg., den
Schopfer die Elemente (reliqua)

bilden laBt. Die Grundform der
Erde ist der Kubus, die der Luft

ClCERO, DE NATURA DEORUM. 3
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que formae^ ex quibus reliqua formantur^ apte cadentes ad

animum adficiendum pariendosque sensus? Longum est ad

omnia, quae talia sunt^ ut optata magis quam inventa yide-

20 antur; sed illa palmaria^ quod, qui non modo natum mundum
i^/^ introduxerit^ sed etiam manu paene factum, is eum dixerit 5

fore sempiternum. Hunc censes primis^ ut dicitur^ labris

gustasse pliysiologiam , id est naturae rationem^ qui quicquam,
quod ortum sit^ putet aeternum esse posse? Quae est enim
coagmentatio non dissolubilis ? aut quid est^ cuius principium

aliquod sit, nihil sit extremum? Pronoea vero si vestra est^ lo

Lucili^ eadem, eadem requiro, quae paulo ante, ministros,

macbinas, omnem totius operis dissignationem atque appara-

tum; sin alia est, cur mortalem fecerit mundum^ non^ quem

das Oktaeder, die des Feuers das
Tetraeder, die des Wassers das
Ikosaeder. Die ffinfte forma, das
Dodekaeder, diente Gott dazu, den
UmriO des Weltganzen danach zu
gestalten. (Durch eine abnliche
Hypothese erklart die neuere Natur-
wissenschaft die Yerschiedenheit
der Krystallformen).

1. apte cadentes = apte con-

venientes. Unsere Seele wird nach
Plato Tim. p. 61 flg. erregt (adficiturj

und die Empfindungen (sensus)

werden hervorgerufen durch die

Einwirkungdernachmannigfaltigen
Verhaltnissen gemischten Elemente
auf unsere Sinnesorgane. Von den
formae wird hier also ausgesagt,

was eigentlichnurvon denElementen
gilt.

2. Longum est ad omnia, die

haufige Ellipse des Verb. dicendi
in kurzen Satzen. Vgl. I, 17 : verum
hoc alias, II, 1 : ad ista alias, III, 37

:

Hoc totum quale sit, mox. — ad
eine hoflichere Form fiir adversus.

3. optata — inventa. Tusc. 11,30:

optare hoc quidem est, non docere.

de fat. 47: optare hoc quidem est,

non disputare.

4. sed illa palmaria = palma
digna, ironisch. Die Kopula bleibt

in solchen Ubergangen regelmaOig
weg. Vgl. 11,126: illa etiam notiora.

5. dixeritj man erwartet dixit.

Der Konjunktiv erklart sich durch
eine attractio modorum an das
voraufgehende introduxerit. Vgl.
de re publ. I, 11: mirum videri solet,

quod, qui tranquillo mari guhernare

se negent posse, iidem ad guher-

nacula se accessuros profiteantur
excitatis maximis fluctihus.

7. physiologiam , wie der Zusatz

lehrt ^Naturphilosophie', nicht, was
wir darunter verstehen, die Lehre
von den Lebenserscheinungen des

Tier- und Pflanzenkorpers.

8. aeternum esse posse. Plato

hatte selbst diesen Widerspruch in

seinem Weltsysteme, den auch
Aristoteles de cael. 1, 10 riigt, erkannt
und ihn dadurch zu beseitigen ge-

sucht, daO er im Tim. p. 41 dem
Weltschopfer den Willen und die

Macht zuschrieb, dem von ihm
Geschaffenen ewige Dauer zu ver-

leihen.

9. cuius principium aliquod sUl
Wir ordnen diesen Satz unter, da
derselbe nur den Zweck hat, dem
Hauptgedanken nihil sit extremum
als Grundlage zu dienen, 'wenny
wahrend'. Dadurch, daB der La-
teiner beide Satze koordiniert, tritt

der Gegensalz und damit wie hier

die Unhaltbarkeit des ausgespro-
chenen Gredankens deutlicher her-

vor. Vgl. § 23: ut — leniant.

11. eadem, wie der Gott Platos.

12. dissignationem ' Einrichtung^

Anordnung^ dagegen designatio

*Bezeichnung, Beschreibung'. Vgl.

§26: dissignari und discriptionem.

13. mortalem. Nach der Ansicht
der meisten Stoiker wird die Welt
durch einen allgemeinen Brand
{snnvQcjGLg) aufgel5st, wodurch alle

Dinge wieder in den Urzustand
zuriickgefuhrt werden. Aus diesem
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ad modum Platonicus deus, sempiternum. Ab utroque autem
sciscitor^ cur mundi aedificatores repente exstiterint^ innumera-
bilia saecla dormierint; non enim, si mundus nullus erat,

saecla non erant. Saecla nunc dico non ea, quae dierum
noctiumque numero annuis cursibus conficiuntur; nam fateor

ea sine mundi conversione effici non potuisse; sed fuit quaedam
ah i^j^^nitp tempore aeternitas, quam nulla circumscriptio tem- "

porum metiebatur; spatio tamen qualis ea fuerit, intellegi

potest, quod ne in cogitationem quidem cadit^ ut fuerit tem-

pus aliquod, nullum cum tempus esset. Isto igitur tam im- 22

menso spatio quaero, Balbe, cur Pronoea vestra cessaverit.

Laboremne fugiebat? At iste nec attingit deum nec erat

ullus, cum omnes naturae numini divino, caelum, ignes, terrae^

maria, parerent. Quid autem erat, quod concupisceret deus

heraus aber beginnt in ewigem
Kreislaufe eine neue Weltbildung,
S. II, 118.

1. Ab utroque: von Lucilius und
Plato.

3, non enim si etc. 'denn wenn
es auch keine Welt gab, so folgt

daraus nicht' — . Eine haufige

Kiirze des Ausdruckes nach kon-
dicionalen und kausalen Satzen.

Der Nachsatz wird gewohnlich
durch idcirco, ideo fixiert, wie II, 12

;

III, 70. — Nach Plato Tim. p. 37 flg.

ist die Zeit erst mit der Welt ent-

standen.

4. Saeclanunc dico etc. Gredanken-
gang: Ich nehme saecla hier nicht

in der engeren Bedeutung von Zeit-

abschnitten, bestimmt durch die

Umdrehungen der Himmelskorper,
sondern bezeichne damit Zeit im
allgemeinen. Diese ist unendlich
und kann nicht bestimmt werden
durch ein ZeitmaO; eineVorstellung

von ihrer unendlichen Dauer ist

aber deshalb moglich, weil es

schlechterdings unmoglich ist, sich

eine Zeit zu denken, in der es

keine Zeit gab. Demnach existierte

auch vor der Schopfung eine Zeit,

in welcher die mundi aedificatores

des Plato und Lucilius unthatig

waren.

8. intellegi potest 'man kann sich

eine Vorstellung machen', wie § 25;

36 ;
III, 38. In welcher Weise dies

geschieht, zeigt Arist. phys. YIII, 1,

eine Stelle, welche, wie es scheint,

die Epikureische Quelle im Sinne
hatte. Der Beweis fiir die Un-
endlichkeit der Zeit, den Cicero

kurz andeutet, ist hier vollstandig

gegeben. Aristoteles sagt, die

Zeit kann ohne das Jetzt nicht ge-

dacht werden. Da aber jedes Jetzt

zwischen einem Spateren und einem
Friiheren in der Mitte liegt, so muB
vor jedem Jetzt, d. h. vor jedem
gegebenen Zeitpunkte, welchen wir
beliebig zuruckriicken konnen,
schon eine Zeit verflossen sein,

oder wie Cicero sich ausdriickt,

wir konnen uns jene Zeit nicht
ohne Zeit denken.

9. ne in cogitationem quidem cadit

~ ne cogitari quidem potest. Vgl.
de off*. I, 9 : in deliherationem cadit,

ib. III, 17: in intellegentiam cadit.

ut fuerit = ut fuisse putemuSj eine

Kurze des Ausdruckes, welche auf
einer Verwechselung der gedachten
mit der wirklichen Folge beruht.

Ahnlich § 95: retinendum, ut deus
sit, § 75: pugnare, ut sit.

12. nec attingit deum, s. § 51 flg.

13. naturae 'Elemente^, wie §29.

caelum = aer. Lucret. de rer. nat.

IV, 132 : constituuntur in hoc caelo,

qui dicitur aer. Plin. n. h. 11,38:

lUt hoc caelum appellavere maiores,

quod alio nomine aera.

14. cum — parerent, ebendies
hatte Velleius kurz vorher § 19
(quem ad modum — potuerunt) in
Abrede gestelit.

3*
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mundum signis et luminibus tamquam aedilis ornare? Si^ ut

deus ipse melius habitaret^ antea videlicet tempore infinito

- in tenebris tamquam in gur^ustip babitaverat. Post autem
varietatene eum delectari pulamuSj qua caelum et terras exor-

natas videmus? Quae ista potest esse oblectatio deo? quae 5

23 si esset^ non ea tam diu carere potuisset. An liaeCj ut ^g;^
dicitis, hominum causa a deo constituta sunt? Sapientiumne ?

Propter paucos igitur tanta est facta rerum mo^j^ An
stultorum? At primum causa non fuit^ cur de improbis bene
mereretur; deinde quid est adsecutus? cum omnes stulti sint lo

sine dubio miserrimi^ maxime quod stulti sunt; miserius enim
stultitia quid possumus dicere? deinde quod ita multa sunt

incommoda in vita, ut ea sapientes commodorum compensatione
leniant^ stulti nec vitare venientia possint nec ferre praesentia.

10 Qui vero mundum ipsum animantem sapientemque esse dixerunt, i5

nuUo modo viderunt^ aBinii natura intellegentis in quam
^4|j:!^figuram cadere posset; de quo dicam equidem paulo post;

24 nunc autem hactenus: admirabor eorum tarditatem^ qui ani-

mantem immortalem et eundem beatum rotundum esse velint,

quod ea forma neget uUam esse pulchriorem Plato. At mihi 20

vel cylindri vel quadrati vel coni vel pyramidis videtur esse

1. signis et luminihus^ 'ev Slcc

dvotv 'mit leuchtenden Stern-

bildern'.

tawquam aedilis. Bei festliclien

Gelegenheiten hatten die Adilen
fiir die Ausschmiickung der Stadt
und der ofFentlichen Platze, und
fiir die Erleuchtung der letzteren

Sorge zu tragen. Ygl. Lucil. Sat.

IIT, 23: JRomanis ludis forus olim

ornatus lucernis.

Si^ sc. ornavit. So muB nicht
selten bei si das Verbum aus

dem vorhergehenden Satze erganzt

werden. Ebenso § 99; 111,81.

6. ut fere dicitis, vgl. II, 133;
II, 154.

9. de improhis. Wie Weisheit
und Tugend, so halten die Stoiker

Thorheit und Lasterhaftigkeit filr

identisch. Da ihnen die Tugenden
BitiGxriiiai sind, so ist der Weise,
weil in dem Besitz dieser iTaGTTj^ai^

tugendhaft und gliicklich, der Thor
das Gegenteil davon, improhus und
miserrimus.

12. deinde quod entspricht dem
voraufgehenden maxime. Wegen
des folgenden ita s. § 4 z. ita multa
disseruit.

13. ut — leniant. tlber das lo-

gische Verhaltnis dieses Satzes zum
folgenden s. § 20 z. cuius princi-

pium aliquod sit.

16. animi natura intellegentis

*der denkende Geist'; natura
dient nur zur Verallgemeinerung
des BegrifFes und bleibt uniiber-

setzt. Vgl. I, 44: omnium natura,

II, 136: alvi natura, II, 60: aliae

naturae deorum und de fin. V, 33:

hoc intellegant y si quando naturam
hominis dicam, hominem dicere me;
nihil enim hoc differt. Die Wort-
stellung wie II, 120: naturae ratio

intelligentis.

17. in quam figuram, in die des

Menschen meint Velleius, s. § 48.

18. hactenus: sc. dicam ,
jetzt

werde ich nur bis zu dem Punkte
noch reden, *jetzt nur noch so-

viel'.

admirahor. Das Futurum ge-

braucht Cicero oft auch in Bezie-

hung auf das, was unmittelbar
geschieht. S. Sorof. z. de orat.

1, 61.

19. animantem ist Substantivum.

20. Plato, im Timaus p, 33 B.
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formosior. Quae vero vita tribuitur isti rotundo deo? Nempe
ut ea celeritate contorqueatur, cui par nuUa ne cogitari quidem
possit; in qua non video ubinam mens constans et vita beata

possit insistere. Quodque in nostro corpore si minima ex

parte frigore aut solis igni vexetur^ molestum sit^ cur hoc
idem non habeatur molestum in deo? Terra enim profecto,

quoniam mundi pars est^ pars est etiam dei. Atqui terrae

maxumas regione,s inhabitabiles atque incultas videmus, quod
pars earum appulsu solis exarserit^ pars obriguerit nive prui-

naque longinquo solis abscessu; quae^ si mundus est deus^

quoniam mundi partes sunt, dei membra partim ardentia^

partim refrigerata dicenda sunt.

Atque haec quidem vestra^ Lucili. Qualia vero sintf, ab 25

ultimo repetam su^e^ipxiwii. Thales enim Milesius, qui primus

3. mens constans, Sen. ep. 66,42:
apud Epicurum duo bona sunt, ex
quihus summum illud heatumque
componitur : ut corpus sine dolore

sit, animus sine perturhatione.

4. insistere 'festen FuD fassen'.

Caes. b. G. IV, 26: nostri firmiter

insistere non poterant. Vgl. § 34.

QuodquCy que bildet niclit selten

innerlialb eines Hauptteiles den
tibergang zu einemneuenGrliede der
argumentatio, wie III, 29: Cumque.
Von der Welt wird zur Erde iiber-

gegangen, welclie sich nacb antiker

Anschauung nicht umdreht.

5. frigore — vexetur. Die Hdschr.
haben statt dessen das unverstand-
liche significetur. Die fehlerhafte

Lesart scheint dadurch entstanden
zu sein, daB einige Worte im Text
ausgefallen waren.

S.inhahitahiles. De re publ.VI, 21:

terram circumdatam cingulis, e qui-

hus duos maxime inter se diversos

ohriguisse pruina vides, medium
autem illum et maximum solis ardore
torreri. Duo sunt hahitahiles etc.

9. exarserit und ohriguerit sind

Konjunktive der oratio obliqua,

indem der Satz incultae sunt, quod
pars exarsit abhangig gemacht wird
von videmus. Mayor.

10. simundus est deus. DieseWorte
werden in den Satz quae quoniam
mundipartes sunt eingeschoben, an-
statt, wie man erwartete, sich an
diesen anzuschlieBen. Diese ge-
kiinstelte Stellung der Satze be-

zweckt nochmalige energische Her-
vorhebung desjenigen Gedankens,
der ad absurdum gefiihrt wird.

§ 25— 43. Historischer Ab-
schnitt des Lehrvortrages des
Velleius, inwelchem dieAn-
sichten von 27 griechischen
Philosophen, von Thales bis
auf Diogenes von Babylon,
einer ab sprechenden Beur-
teilung unterzogen werden
§ 25—41. Daran schlieBt sich
§42u.43 eine Kritik der An-
sichtenderpichter,derPerser
und der Agypter iiber die
Gotter.

13. Qualia vero sint. Nach diesen

Worten ist in den Hdschr. etwas
ausgefallen. Die Lesart geringerer
Hdschr. qualia vero alia sint be-
ruht auf einer nicht gluck-
lichen Vermutung, da auf die

Stoiker bald nachher zuruckge-
kommen wird. Die Liicke laBt sich

folgendermaBen erganzen : Qualia
vero sint, quae singuli statu-
erint, ita exponam, ut ah ultimo

repetam superiorum. Nach einer

Kritik der stoischen Philosophie im
allgemeinen, will Velleius die An-
sichten der einzelnen Stoiker vor-

tragen, jedoch in dem Rahmen einer

kurzen Geschichte der Religions-
philosophie. DaB er auf die Philo-

sophie der Stoiker bespnderes Ge-
wicht legt, zeigt der Ubergang in

§ 36 : ut iam ad vestros, Balhe, veniam.
14. Thales von Milet, ein Zeit-

genosse des Solon, der alteste der
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de talibus rebus quaesivit, aquam dixit esse initium rerum,

deum autem eam mentem, quae ex aqua cuncta fingeret. Si

di possunt esse sine sensu et mente, cur aquae mentem, menti

autem cnr aqiiam adiunxit , si ipsa mens constare potest vacans
corpore? Anaximandri autem opinio est nativos esse deos 5

longis intervallis orientes occidentesque, eosque innumerabiles

esse mundos. Sed nos deum nisi sempiternum intellegere qui

26 possumus? Post Anaximenes aera deum statuit^ eumque gigni

ionischen NaturpMlosoplien. Er
stellte zuerst ein Princip der Welt
auf, namlicla vScoq , d. i. das Fliissige,

FeucMe. Uieses, selbst lebendig
und beseelt, ist der Grund alles

Lebens. Das Wasser, die Materie
birgt in sicli selbst die bewegende
Kraft, Kraft und StofF sind eins.

Cicero irrt also , wenn er behauptet,
daO Thales nach Art der Stoiker,

das Wasser, die Materie, von einem
Geiste habe beherrscht sein lassen;

erst von Anaxagoras wurde der

Geist (vovg) zum ersten Male zur

Welterklarung benutzt. — An
solchen Unkorrektheiten ist dieser

historische Abschnitt reich. Rich-
tigeres bot, wie aus Philodemus
(s. Einl. § 19) hervorgeht, die

griechische Quelle. Die Annahme
jedoch, daB Cicero die Nachrichten
derselben absichtlich entstellt habe,

um die zuversichtliche, anmaOende
Unwissenheit des Epikureers zu
charakterisieren, macht das Lob
unwahrscheinlich, welches § 58 dem
Vortrage des Velleius erteilt wird.

enim im Anfange derAuseinander-
setzung; statt dessen auch nam, wie
II, 63; II, 138.

3. Si di possunt esse. Die Kritik

des Velleius beschrankt sich darauf,

hier und im folgenden die Un-
haltbarkeit der vorgetragenen An-
sichten nachzuweisen vom Stand-
punkte des epikureischen Gottes-
begriffes als gliicklicher, ewiger,

vernunftbegabter und deshalb per-

sonlicher Wesen. Vgl. § 44 flg.

cur aquae etc. Uiese Entgegnung
wendet sich, wenn die Lesart
richtig ist, nicht sowohl gegen die

eben von Velleius vorgetragene
Ansicht des Thales, als gegen die

Annahme einer beseelten Materie.
Der Epikureer sagt: besteht die

Gottheit des Thales aus einer Ver-
einigung von Materie und Geist,

so ist, wenn schon das Wasser als

ein Teil der Gottheit, obgleich ihm
Verstand und Gefiihl abgeht, gott-

lich ist, der Geist iiberflussig, kann
aber der korperlose Geist Gott sein,

so ist das Wasser entbehrlich.

4. ipsa mens 'der Geist allein'.

VgL II, 122: dentibus ipsis 'bloO
mit den Zahnen', II, 138: ipso ah
spiritu, III, 92: mente ipsa ac vo-

luntate.

5. Anaximander aus Milet, ein

Zeitgenosse des Thales. Als Prinzip

der Welt stellte er das ccTtsLQOv,

die raumlich unbegrenzte, qualitativ

unbestimmbare Materie auf. Durch
e^nnQLVBGd^ai entstehen die Dinge;
alle Entwicklung ist ein bestimmtes
Werden aus Unbestimmtem. So
sind auch die Gotter allmahlich
geworden (nativos esse deosj, und
wie sie innerhalb langer Zwischen-
raume entstehen, so vergehen sie

auch wieder (orientes occidentesque),

7. mundos, die Gestirne.

intellegere, wegen der Bedeutung
s. z. § 21.

8. Anaximenes aus Milet, an-
geblich ein Schiiler des Anaxi-
mander. Als Prinzip der Welt
nimmt er die athmospharische Luft
an. Wenn er diese wirklich Gott
genannt hat, so will er damit
natiirlich nichts anderes sagen, als

daO diese die schopferische Ursache
der Welt sei.

eumque gigni, falsch, da Anaxi-
menes nicht den Urstoff selbst,

sondern nur alle Dinge aus diesem
entstanden sein laOt.
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esseque immensum et infinitum et semper in motu; quasi aut

aer sine ulla forma deus esse possit, cum praesertim deum
non modo aliqua, sed pulclierrima specie deceat esse, aut non
omne, quod ortum sit^ mortalitas consequatur. Inde Anaxa- 11

5 goras, qui accepit ab Anaximene disciplinam^ primus omnium
rerum discriptionem et modum mentis infinitae vi ac ratione

dissignarT^ confici voluit; in quo non vidit neque motum
sensui iunctum et continentem in infinito ullum esse posse

,

lino^ c| UjC). non ipsa natura p^lsa sentiret. |tjU«^wi£^><*»*

istam quasi aninial alTquod voluTFesse^ erit -^^^^-^.•i^'^*-*'"

aliquid interius, ex quo illud animal nominetur; quid autem
interius mente? cingatur igitur corpore externo. Quod quoniamy2!?.

\

non placet; aperta simplexque mens nuUa re adiuncta^ ^.^^Z /
-^^***

1

neque sensum omnmo
10 Deinde si mentem

1. immensum et infinitum =
CCTtELQOV.

semper in motu, eine Ubersetzung
von ccBi%Cvritov,

quasi = quasi vero in der Wider-
legung, wie III, 86.

2. sine ulla forma, s. I. 30, z.sine

corpore.

cum praesertim Vas um so un-
gereimter ist, da', wie 11,88. Ygl.
Nagelsb. lat. Stil. § 184, 3.

4. Anaxagoras aus Klazomenae,
geb. um 500 v. Chr., lebte

lange Zeit in Atben, wo er in

freundscliaftlicliem Verbaltnis zu
Perikles stand. Nacli ihm ist es

der rovg, der absolute, immaterielle
Geist, welcher die Materie ordnet,

bewegt und beherrscht. DaO er

diesen Gott genannt habe, wird
auch sonst berichtet.

5. ah Anaximene. Diese Notiz
ist unhistorisch.

6. discriptionem = dLdrcc^iv, wie

1,92; 11,110; 115. Dagegen (^esm^^^o

^Beschreibung'. Vgl. § 20 dissignatio

und gleich nachher dissignari.

7. in quo etc. Die epikureische

Kritik leugnet, daB 1. ein Un-
endliches, und 2. ein Geist Gott
sein konne (Deinde si etc).

8. motum sensui iunctum. Damit
werden die charakteristischen

Eigenschaften des Geistes uber-

haupt und des gottlichen Geistes

insbesondere bezeichnet. Arist. de
an. I, 2: ro s)jiipvxov Sri rov aipv-

%ov dvoiv iiccXiGxa dtcccpEQSLV doyieLy

'HLvrjasL rs yial rco ccLG^dvscd^aL.

continentem
,

zusammenhangend

und deshalb einheitlich. Eine derar-

tige Bewegung findet der Epikureer
nur in dem Begrenzten. Das Unbe-
grenzte, nach seiner Ansicht der leere
Eaum, hat infolge des Zusammen-
stoBes der Atome viele zusammen-
hangslose, nur mechanische Bewe-
gungen aufzuweisen. Vgl. Hirzel

Unters. p. 94.

in infinito = in infinita re,

9. neque sensum omnino sc. esse. Es
giebt iiberhaupt keine Empfindung,
ohne dafi einWesen selbst, von auBen
getroffen, empfande, d. h. es giebt

keine EmjDfindung ohne auBere
Eindriicke. Diese sind bei dem
Unendlichen nach der Ansicht des
Velleius unmoglich, da auBerhalb
des unendlichen, leeren Raumes
nichts vorhanden ist, was dieselben
hervorrufen konnte.

pulsa. Pellere ist stehender Aus-
druck von dem, was auf unsern
Sinn oder Geist einen Eindruck
ausiibt. Vgl. II, 144.

10. erit 'muB sein'. S. III, 93 z.

contemnet.

11. animal nominetur. Nach Epi-
kur besteht alles Lebende aus einem
Inneren, animus {ex quo animal dici-

tur III, 36) und aus einem AuBeren,
corpus. Daher ist ihm ein korper-
loses lebendes Wesen unfaBbar.

13. non placet sc. Anaxagorae.
aperta simplexque mens spectare

videtur ad Anaxagorae vovv cc^Lyrij

ccnlovv^ ytad^ccQov. Diels.

nulla re adiuncta^ ohne korper-
IicheSinneswerkzeuge,durchwelche
allein nach Epikur die Empfin-
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sentire possit^ fugere intellegentiae nostrae vim et notionem
videtur. Crotoniates autem Alcmaeo^ qui soli et lunae reli-

quisque sideribus animoque pfaeterea divinitatem dedit^ non
sensit sese mortalibus rebus immortalitatem dare. Nam
Pytbagoras, qui censuit animum esse per naturam rerum 5

omnem intentum et commeantem^ ex quo nostri animi car-

perentur^ non vidit distractione humanorum animorum discerpi

et lacerari deum et^ cum miseri animi essent^ quod plerisque

contingeret^ tum dei partem esse miseram; quod fieri non
28 potest. Cur autem quicquam ignoraret animus hominis, si lo

esset deus? quo modo porro deus iste^ si nihil esset nisi

animus^ aut infixus aut infusus esset in mundo? Tum Xeno-
phanes^ qui mente adiuncta omne praeterea^ quod esset i^-

nnitumj deum voluit esse^ de ipsa mente item reprehenditur,

ut ceteri, de infinitate autem vehementius, in qua nihil neque i5

dungen, welclie die wesentlichen
Bedingungen des Lebens sind, ver-

mittelt werden konnen.
I. intellegentiae mm'dasFassungs-

,
vermogen

.

// 2. Alcmaeo aus Kroton, seine

Bliitezeit fallt um 475. Er war
Arzt und Naturforsclaer, der erste

Anatom des Altertums.

4. mortalibus rebus. Nacli Epikur
sind auch. die Seelen sterblich.

Nam in der occupatio fuhrt den
Grund an, weshalb man etwas uner-

wahntlassensollte.Oftistesschlecht-

weg Partikel des Uberganges = iam^
wie § 28; II, 67. Ill, 38; 61.

5. animum — commeantem. Diese
Vorstellung von einer Weltseele
ist mehr stoisch als pythagoreisch.
Die Pythagoreer dachten sich das
gottliche Centralfeuer als welt-

erhaltende Kraft. — esse sc. deum.
6. ex quo — carperentur. Cat.

Mai. 78: Fythagoram Pythagore-
osque nunquam dubitasse, quin ex

universa mente divina delibatos ani-

mos haberemus. Diese Emanations-
lehre ist vielmehr stoisch. Die
Stoiker nennen den menschlichen
Geist dnoGTtaGiia, iieQog d-EOv. Ygl.
II, 18; 79. Yon der pythagorei-

schen Psychologie wissen wirwenig.
Arist. de an. I, 2 sagt, daO die

Pythagoreer die Sonnenstaubchen
fiir Seelen gehalten haben.

II. quo modo porro etc. Dieser
Einwurf des Yelleius stiitzt sich

auf den Satz, daB Yerschieden-
artiges nicht aufeinander wirken,
also auch keine Yerbindung mit-
einander eingehen konne. Derselbe
ist jedoch hier nicht stichhaltig,

da das Centralfeuer der Pytha-
goreer gar nicht immateriell ist, wie
Yelleius falschlich annimmt (si ni-

hil esset nisi animus).
12. Xenophanes aus Kolophon, um

580 V. Chr., Philosoph und Dichter,

gruhdete in Elea in UntQritalien

die eleatiS^^fe^^^^S^SliuIe.
^

' .

13. omne 'das Air. XenophaneS^V
lehrte die Einheit der Welt (aV

slvca t6 Ttciv) und die Einheit

Gottes. Letzteren dachte er sich

in pantheistischem Sinne als die

weltbildende Kraft, unzertrennbar
von der Welt. Cicero irrt also, wenn
er Geist und Welt gesondert (prae-

tereaj den Xenophanes als Gottheit

bezeichnen laOt. Richtigeres hat er

Acad.11,118: Xenophanes (dixit)unum
esse omnia, neque id esse mutabile, et

id esse deum neque natum unquam
et sempiternum, conglobata figura.

14. infinitum. Dafi Xenophanes
das gottliche Wesen unbegrenzt ge-

nannt habe, beruhtnicht aufglaub-
wlirdiger tJberlieferung; dem Epi-

kureer bot dieser Zusatz einen

bequemen Angriffspunkt.

15. ut ceteri, wie Thales und
Anaxagoras.

nihil — sentiens, s. § 26 z. ncque
sensum omnino. ^
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sentiens neque coniunctum potest esse. Nam Parmenides

quidem commenticium quiddam coronae simile ef&cit (arsq^dvrjv

appellat) continentem ardorum lucis orbem^ qui cingat caelum,

quem appellat deum; in quo neque figuram divinam neque

5 sensum quisquam suspicari potest; multaque eiusdem modi

monstra^ quippe qui bellum, qui discordiam, qui cupiditatem

ceteraque generis eiusdem ad deum revocet^ quae vel morbo
vel somno vel oblivione vel vetustate delentur; eademque de

sideribus^ quae reprebensa in alio iam in lioc omittantur. \
10 Empedocles autem multa alia peccans in deorum opinione

tnrpissume labitur. (juattuor enim naturas^ ex quibus omnia
constare censet^ divinas esse vult; quas et nasci et exstingui

perspicuum est et sensu omni carere. Nec vero Protagoras^

qui sese negat omnino de diis habere^ quod liqueat^ sint, non ^^^-21

1. neque coniunctum. Mit dem
Unendlichen kann sich nichts ver-

binden, da auBerhalb des unend-
lichen, alles in sich einscbliefienden

leeren Raumes nichts vorhanden
gedacht werden kann, was eine

solche Verbindung eingehen konnteo
Farmenides aus Elea, Schiiler

des Xenophanes, geb. um 520, der
bedeutendste der eleatischen Philo-

sophen.

2. coronae simile^ nach Parme-
nides besteht die Welt aus kon-
centrischen feurigen Kreisen. In

dem mittelsten derselben, im Cen-
trum der Welt, waltetdie Gottheit.

tiber das Wesen derselben hat sich

Parmenides nicht weiter ausge-
sprochen. Danach sind Ciceros

Worte quem appellat deum zu be-

richtigeu.

3. ardorum lucis 'brennender
Lichtstrahlen'. Vgl. Cat. Mai. 53:

solis ardores.

6. monsira 'Ungeheuerlichkeiten',

sc. effecit. In demselben Sinne
monstra III, 44 und portenta § 18;

43; III, 91.

7. ad deum revocet 'zu gottlichen

Wesen macht'. Parmenides hatte

in seinem Lehrgedicht itBql cpvG^cog^

von dem wir noch Fragmente be-

sitzen, die bewegenden Krafte in

der Welt personificiert, so 7rdXa|u-og,

9. de siderihus, daB er diese fiir

Grotter gehalten, wird sonst nirgends
berichtet.

in alio: am Alcmaeo.
10. Empedocles aus Agrigent,

geb. um 490. In seinem Lehr-
gedichte TCBql cpvasoog stellte er

zuerst die Lehre von den vier

Elementen auf, die er nach mensch-
licher Analogie bewegt werden
laDt durch cpilozrig und vBi%og.

in deorum opinione, wie nachher
opinionem eius; dafiir III, 11: opinio

de dis immortalibus,

11. naturas, s. z. § 22. — divinas.

Aet. plac. 1,7,28 Diels: Xsysi Ss

%al ta 6xoi%sia d^sovg nal rb iityiia

rovroov rbv %6aiiov. Empedocles
hatte allegorisierend denElementen
die Namen der mythologischen
Grotter beigelegt; so ist ihm das
Feuer Zeus, die Luft Hera.

12. quas — perspicuum est. Die
Widerlegung wird im Lateinischen
nicht selten, entgegen unserem
gprachgebrauche, durch einen Rela-
tivsatz ausgedriickt. Vgl. o. § 26:

in quo non vidit, § 28 : in quo sus-

picari potest^ III, 38 : quorum deum
nihil attingit.

et nasci et exstingui. Die vier

Elemente sind nach Empedocles
ewig und unverganglich, nur durch
die bewegenden Krafte wird eine

ewige Veranderung derselben und
dadurch ein ewiges Entstehen und
Vergehen derDingebewirkt. Diesem
sind auch die Gotter unterworfen,

welche er dolixocicovsg^ langlebend,

nicht wie Homer aisv sbvtsg nennt.

13. Protagoras, s. §§ 2 und 63.
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sint qualesve sint, quicquam videtur de natura deorum suspi-

cari. Quid? Democritus^ qui tum imagines earumque cir-

cumitus in deorum numero refert^ tum illam naturam, quae
imagines fundat ac mittat, tum scientiam intellegentiamque

nostram^ nonne in maximo errore versatur? cum idem omnino, 5

quia nihil semper suo statu maneat, neget esse quicquam
sempiternumj nonne deum omnino ita toUit, ut nuUam opini-

onem eius reliquam faciat? Quid? aer, quo Diogenes Apol-

loniates utitur deo, quem sensum habere potest aut quam
30 formam dei? lam de Platonis inconstantia longum est dicere^ lo

qui in Timaeo patrem huius mundi nominari neget posse^ in

1. suspicari 'eine Ahnung haben
von', wie II, 90.

2. Democritus aus Abdera, geb.
um 460, der bedeutendste Vertreter
der Atomistik.

imagines = sidcoXcc, die Ausfliisse

der Dinge, durch welcbe die Sinnes-
wabrnebmungen zu standekommen.
Demokrit^ der sich die Gottheit
als eine das Weltganze durch-
dringende Seele dachte, deren
Stoff aus runden, feinen Feuer-
atomen besteht, nahm, zwischen
Philosophie und Volksreligion ver-

mittelnd, an, daB hohere menschen-
ahnliche Wesen, die jedoch den
Menschen an GroBe und Starke bei
weitem iibertrafen, die Lilfte be-
volkerten. Diese offenbarten sich

den Sterblichen durch die von ihnen
ausstromenden ma^mes. Vgl § 120.

eorumgue circumitus fiir imagines
circumeuntes. Der Ausdruck ist

absichtlich gewahlt, um die Lehre
Demokrits lacherlich zu machen.
Ahnlich Tusc. 1, 42: individuorum
corporum concursionem fortuitam,

quam tamen Democritus concale-

factam et spirahilem, id est ani-

malem, esse vult. Was nur von den
Atomen geltenkann, wird von dem
ZusammenstoB derselben ausgesagt.

S. § 39 z. animi fusionem.

3. in deorum numero refert, ge-

wohnlich in numerum (vgl. § 34,

III, 51), ohne wesentlichen Unter-
schied der Bedeutung.

illam naturam, die in den Liiften

befindlichen gottlichen Wesen.
4. scientiam intellegentiamque no-

stram, nicht ohne einen gewissen
Spott fur animum nostrum scientem

et intellegentem. Unsere Seele be-

steht nach Demokrit aus ahnlichen
Atomen wie die Weltseele.

6. neget — sempiternum. Die
Atome sind in steter Bewegung
begriffen, ihre Gebilde daher einem
ewigen Entstehen und Vergehen
unterworfen. Deshalb sind auch
jene gottlichen Wesen in den
Liiften verganglich {dvGt^^aQta ^sv,

0V71 acpQ^aQxci ds Sext. Emp. IX, 19),

da sie aus Atomen bestehen und
in einer verganglichenWelt wohnen.
— Wegen des vorhergehenden
omnino s. z. I, 117.

8. Diogenes aus Apollonia, einer

Stadt auf der Insel Kreta, ein Zeit-

genosse des Anaxagoras Er er-

neuerte die Lehre der Jonier, in-

dem er die Luft als Prinzip der

Welt ansah. Diese ist ihm jedoch
nicht bloB mit Kraft, v^ie dem
Anaximenes, sondern auch mit Ver-

nunft, vorjaLg, begabt: eum essecom-

potem divinae rationis, sine qua ni-

hil ex eo fieri posset. August. de

civ. d. VIII, 2.

11. in TimaeOy p. 28 C: tbv fisv

ovv Ttoirjtrjv yial TcazsQa tovds tov

navtog svqslv ts sqyov %aL svqovta

sig navzag aSvvatov XsysLv. Die
Auffassung dieser Stelle von seiten

der epikureischen Quelle ist eine

ungenaue; besser ilbersetzt Cicero

Tim. 2: atque illum quidem quasi

parentem liuius universitatis inve-

nire difficile et, cum eum inveneris,

indicare in vulgus nefas (sic !).
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Legum autem libris^ quid sit omnino deus, anquiri oportere non
censeat. Quod vero sine corpore uUo deum vult esse^ ut

Graeci dicunt^ a6c6^arov , id quale esse possit, intellegi non
potest; careat enim sensu necesse est^ careat etiam prudentia,

6 careat voluptate; quae omnia una cum deorum notione com-
preliendimus. Idem et in Timaeo dicit et in Legibus et mun-
dum deum esse et caelum et astra et terram et animos et

eos^ quos maiorum institutis accepimus; quae et per se sunt

falsa perspicue et inter se vehementer repugnantia. Atque 31

10 etiam Xenophon paucioribus verbis eadem fere peccat; facit

enim in iis, quae a Socrate dicta rettulit, Socratem dispu-

tantem formam dei quaeri non oportere, eundemque et solem

1. in Legum lihris
, p. 821 A.

Plato wird auch an dieser Stelle

nicht verstanden, er beliauptet

gerade das Gegenteil.

2 Quod — compreliendimus. Der
Gedankengang wiirde klarei- sein,

wenn Cicero statt mit diesem Satze
fortfiihre: Idem et in Timaeo —
repugnantia. Denn dadurch wiirde
deutlich, worin die Inkonsequenz
PJatos besteht, fiir die man jetzt

vergebens in dem Relativsatze qui
— censeat eine Begriindung sucht.

Einer solchen Unterbrechung des
natiirlichen Fortganges der Ge-
danken begegnet man in dieser

Schrift ofters; dieselbe legt Zeug-
nis ab von einer gewissen Fliich-

tigkeit, mit der diese Biicher ge-

schrieben sind. Ygl. 1,97; II, 167.

sine corpore. Die Pniposition mit
einem Substantivum vertritt nicht

selten die Stelle eines Adjectivums,
besonders dann, wenn dasselbe,

wie in diesem Falle, fehlt. Vgl.

I, 26: aer sine ulla forma 'die ge-

staltlose Luft', II, 5 : apud inferos

portenta, II, 14: praeter naturam
portenta ^naturwidrige Erschei-

nungen', 11,87: solarium ex aqua,
II, 125: a puppi ventis, I, 11: haec

in pliilosophia ratio
,
lll^ 64: animus

cum intellegentia.

4. careat etiam prudentia. Weil
sich nach Epikur alles Wissen und
alle Einsicht auf die sinnliche

Wahrnehmung griindet. Auch das
Yergniigen ist ihm ohne die durch
den Korper vermittelte Empfindung
undenkbar.

6. in Timaeo: pp. 34 B, 41 A, 68 E.
— in Legibus pp. 821, 886, 896.

7. mundum deum esse. Die Welt,
von der Weltseele durchdrungen,
und so mit gottlicher Vernunft be-

gabt, ist das Beste, was Gott ge-

schaffen, das vollkommenste Abbild
des Schopfers und deshalb selbst

ein Gott. Dasselbe gilt von den
Gestirnen.

animos. Plato Tim. p. 41 C.

nennt unsere Seele &8lov nicht

8. quos — accepimus. In my-
thischen und popularen Darstel-

lungen hatte Plato im Sinne der
herrschenden Volksreliofion von den
Gotterngesprochen. ImTim.p.40flg.
erscheinen sie als Diener des Demi-
urgos.

10. facit — disputantem. Xenoph.
Mem. IV, 3, 13: ozi de (xlrjd^rj Uyco
%al 6v yvcoarj^ Sv iir} dva^svrjg^ scog

av xag [lOQcpag tcov ^scjv idrjg^ alT^

s^aQ-nfj 60L xa SQya avrcov oqcovxi

cspsod^aL %al XLiiav zovg ^sovg. Die
Verstiimmelung dieser Stelle scheint
auf Eechnung Ciceros zu kommen,
da es bei Philodemus p. 71 G. un-
gieich genauer heiBt: sv zotg ^s-
vocpcovzog (XTto^vrjiiovsv^aaLv ov%
0Qa6&aL cpr}6LV zov d^sov zrjv

^OQcprjv aXla zaQya. Cicero ist be-
miiht, eine Gleichheit zwischen den
Ansichten Platos und Xenophons
herzustellen (sunt isdem in erratis).

12. solem et animum. Diese Be-
hauptung stiitzt sich auf dieselbe

Stelie der Memorabilien, die voll-

standig mifiverstanden wird. Die
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^ et ammum deum dicere, et modo unum, tum autem plures
(^**' ~'

deos: quae sunt isdem in erratis fere, quibus ea, quae de

1

^"^^^^*.
-^^ Platone diximus. Atque etiam Antisthenes in eo libro, qui

^
f7/ . ' pliysicus inscribitur, populares deos muTfos, naturalem unum
H^iW^^ esse dicens toUit yim et naturam deorum. Nec multo secus 5

Speusippus, Platonem avunculum subsequens et vim quandam
dicens, qua omnia regantur^ eamque animalem^ evellere ex

33 animis conatur cognitionem deorum. Aristotelesque in tertio

de philosophia libro multa turbat a magistro non [Platone]

dissentiens; modo enim menti tribuit omnem divinitatem, modo lo

mundum ipsum deum dicit esse, modo alium quendam prae-

Sonne wird von Sokrates niclit

Gott genannt, und von der Seele(heiBt es nur: rov d^sov yb8ZB%Ei.

^ 1 . dicere ist wie das vorhergehende
disputanteni von facere abhangig.
Diese Verbindung beider Kon-
struktionen findet sich bei Cicero

\ noch Tusc. V, 115: Folyphemum
i Homerus cum ariete etiam collo-

l quentem facit eiusque laudare for-

tunas.

\ modo unum^ tum plures. In der
That finden wir bei Sokrates die

j

Anfange einer monotheistischen An-
' schauung. Er glaubt an einen

)
hochsten Regierer der Welt (Mem.
TV, 3, 13), ohne dabei jedoch die

Gotter des Staates zu leugnen. —
j modo — tum fiir das concinnere

modo — modOy wie I, 34; II, 102.

2. isdem in erratis, s. § 2 z. tanta

in varietate.

J 3. AntistJienes aus Athen, Schiiler

I des Sokrates, Stifter der cynischen
I

I
Schule.

in eo libro. Die Worte der Quelle

bei Philod. p. 72 G.: tcccq 'Avxi-

cQ^BVBL iv rca ^vai^co leyBxai xo

I
%atci vo^ov stvaL TtoXXovg ^sovg,

'naxa ds cpvatv sva.

4. naturalem unum 'nur einen
wirklichen'. Lact. I, 11: Philo-

sophi duos loves fecerunt^ unum
naturalem, alterum fahulosum.

5. tollit vim et naturam. Weil
sich der Epikureer die Gottheit

I
nur in der Vielheit vorstellen kann

1 und sich Antisthenes den naiuralis

\ deus nicht in Menschengestalt
'

' dachte.

6. Speusippus aus Athen, Sohn
des Eurymedon und der Potone,
einer Schwester Platos. Nach des
letzteren Tode wurde er dessen
Nachfolger in der Leitung der
Akademie.

vim quandam. Nach Stob. I, p. 58
hat er diese Kraft vovg genannt,
Dieselbe scheint Ihnlichkeit mit
der platonischen Weltseele gehabt
zu haben.

7. dicens sc. deum.
8. in tertio de philosophia lihro.

Diese Schrift des Aristoteles ist

nicht mehr erhalten. II, 42, 44, 95

sind ofFenbar Citate aus demseiben
Werke.

9. non dissentiens, eine Ansicht
des Antiochus (§ 6), welche auch
Cicero zu der seinigen gemacht
hatte. Acad. II, 15: Peripateticos

et Academicos nominihus differentes^

re congruentes. — [Platone] ist, wie
die Stellung zeigt, eine Glosse zu

magistro.

10. menti, der absolute immate-
rielleGeist, die sich selbst denkende
Intelligenz

,
voriaLg vo7]ascog. Me-

taph. XII, 7.

11. mundum ipsum. Gott und
die Welt hat Aristoteles nicht

identificiert, diese Lehre ist stoisch.

alium quendam. In Wahrheit
(

die eben genannte mens. Der Epi-

kureer irrt, wenn er verschiedene

Gottheiten konstatiert, wahrend
Aristoteles von einer Gottheit in

dpppelter Beziehung spricht: 1. als
|

sich selbst denkende Intelligenz,
i

2. als unbewegte Ursache aller
|

Bewegung. |
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ficit mundo eique eas partes tribuit^ ut replicatione quadam
mundi motum regat atque tueatur, tum caeli ardorem deum
dicit esse^ non intellegens caelum mundi esse partem^ quem
alio loco ipse designarit deum. Quo modo autem caeli divinus

5 ille sensus in celeritate tanta conseryari potest? ubi deinde

illi tot di^ si numeramus etiam caelum deum? Cum autem
sine corpore idem yult esse deum^ omni illum sensu privat^

etiam prudentia. Quo porro modo [mundus] moveri carens

corpore aut quo modo semper se moveris esse quietus et beatus

10 potest? Nec vero eius condiscipulus Xenocrates in hoc genere 34

prudentior^ cuius in libris^ qui sunt de natura deorum, nuUa
species divina describitur; deos enim octo esse dicit^ quinque

eos, qui in stellis vagis nominantur, unum, qui ex omnibus

1. replicatione quadam 'durcli

eine Art zuriickfdlirender Bewegung^
= avBiU^Bi. Plat. Pol. p. 270 D.

Aristoteles spricht Met. XII, 8 von
GcpcciQcci ccvelLxrovac/i 'rucklaufige

Spharen, das sind solche , welche
in einer der iiber ihnen befind-

lichen Planetenspharen entgegen-
gesetzten Richtung laufen, behufs
Eegulierung der Bewegung der
letzteren. Mit der Bewegung des

Weltganzen hat diese avECXi^ig

nichts zu thun.

2. caeli ar^Zorm 'den Ather^ VgL
1,37; II, 41. Dieser ist das edelste

der Elemente, aus ihm ist gebildet
der Himmel , der anVollkommenheit
der Gottheitamnachstenkommt, und
der deshalb cc^ccvccxog und Q^stog ge-

nannt wird. Die Bezeichnung ' G-ott'

finden wir bei Aristoteles weder fiir

Ather noch fiir Himmel.
5. in ceJeritate tanta. Zum Ge-

danken vgl. § 24.

6. illi tot di, die Gotter des

Volksglaubens , welche im all-

gemeinen auch die Gotter der Epi-
kureer sind. Ihnen wird gewohn-
lich der Himmel als Wohnsitz
angewiesen, was unmoglich dann
geschehen kann, wenn der Himmel
selbst ein Gott ist.

numeramus caelum deum? Ygl. III,

40 u. 43. p Mur. 49 : Sulpicium accu-

satorem suum numeratat ; ad Att. VII,

1,3 me uterque numerahat suum.
7. sine corpore. Arist. de cael.I, 9:

f|o3 dh rov ovQccvov dEdsiyiTCii^ oxiovt'
sotiv ovx ivdExexai ysvsad^ai Gcoiicc.

8. prudentia, s. z. § 30.

Quo porro modo. Wegen der"^

Wortstellung vgl. de orat. 1, 32 : quid

tam porro regium. So pflegt Cicero 4 ^

oft syntaktisch zusammengehorigei^ ^

Worte zu trennen, teils des Rhyth-\

mus halber , teils um die getrennten \

Worte nachdrucklich hervorzu- 5

heben. Vgl. 59: quam illa hene re-

fellerentur, 74 : nullo prorsus modo,
11,155: hominum facta esse causa,

II, 147: Quo enim tu illa modo,
III, 19 : ah hac ea quaestione u. oft.

[mundus] ist Glosse. Aus dem
vorhergehenden Satze ist deus zu
erganzen.

9. semper se movens steht eben-

so wie das vorhergehende moveri
in direktem Gegensatze zu derLehre
des Aristoteles. Ihm ist der hochste
Gott die unbewegte Ursache aller

Bewegung, das tcqcoxov ytivovv d^nl-

vrjxov.

10. Xenocrates aus Chalcedon,

wie Aristoteles ein Schiiler Platos,

von 339—314 Vorsteher der Aka-
demie nach dem Tode des Speu-
sippus.

11. in lihris. Zwei Biicher des-

selben Ttsql Q^scov werden auch von
Diog. Laert. IV, 13 erwahnt; was
Cicero beibringt, ist ungenau und
liickenhaft. S. Stob. ecl. I p. 62 u.

Zeller, die Philos. der Griechen
IP, 865.

12. quinque: Saturn, Jupiter,

Mars, Venus, Mercur.

13. in stellis = in numero steUa-

rum.
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sideribus, quae infixa caelo sunt, ex dispersis quasi membris
simplex sit putandus deus, septimum solem adiungit octa-

vamque lunam; qui quo sensu beati esse possint, intellegi

non potest. Ex eadem Platonis scbola Ponticus Heraclides

puerilibus fabulis refersit libros et modo mundum dtAim, tum 5

mentem divinam esse putat, errantibus etiam stellis divini-

tatem tribuit sensuque deum privat et eius formam mu-
tabilem esse vult, eodemque in libro rursus terram et

35 caelum refert in deos. Nec vero Theopbrasti inconstantia

ferenda est; modo enim menti divinum tribuit principatum, lo

modo caelo, tum autem signis sideribusque caelestibus. Nec
audiendus eius auditor Strato, is qui pbvsicus appellatur, qui

omnem vim divmam m natura sitam esse censet, quae causas

gignendi, augendi, minuendi babeat, sed careat omni sensu

et figura. Zeno autem, ut iam ad vestros, Balbe, veniam, i5

naturalem legem divinam esse censet, eamque vim obtinere

recta imperantem prohibentemque contraria. Quam legem
quo modo efficiat animantem, intellegere non possumus; deum

1. ex omnihus siderihus — sim-

pJex deus^ gesagt nach Analogie
von signa ex aere. Der Ausdruck
enthalt eine absichtliche contra-

dictio in adiecto. Gemeint ist der
Fixsternhimm el.

4. Fonticus Heraclides, aus
Heraklea am Pontus, Schiiler des
Plato und Speusippus. Fonticus ist

zur Unterscheidung vorangestellt,

wie fast an allen Stellen, wo Cicero

ihn nennt. Uber ihn vgl. n. Einl. § 14.

5. puerilihus fahulis. Seine Vor-
liebe furMarchen- und Fabelhaftes
wird auch sonstgeriigt. Plut. Cam. 22.

modo — tum, s. o. §31.
7. sensuque deum privat. Diesen

Gedanken, der mit den bekannten
epikureischen Schlagwortern in der
Quelle die Kritik der heraklidischen

Lehre enthalten zu haben scheint,

hat Cicero irrtiimlich dem HerakHd
selbst zugeschrieben. Ahnlich §37.

9. Theophrastus aus Eresos aufLes-
bos von 371-287, Schiiler u. Nachfol-
ger des Aristoteles. In seinen theo-

logischen Ansichten stimmt er, wie
man aus den Bruchstiicken seiner

Metaphysik ersieht, im wesentlichen
mit Aristoteles uberein.

12. Strato aus Lampsakus in

Mysien, Nachfolger des Theophrast,
von 286—268 Yorsteher der peri-

patetischen Schule.

physicus. De fin. V, 13: Strato

physicum se voluit, Diog. Laert.

Y, 58: avriq slloyL^coTatog %ccl cpvau-

13. in natura sitam. Er fiihrt

alles Leben zuriick auf das be-
wuBtlose Wirken der in der Materie
befindlichen Naturkraft. Acad. H,
121 : Strato negat opera deorum se

uti ad fahricandum mundum. Quae-
cunque sint, docet omnia effecta esse

natura.

14. sed careat — figura, eine

Folgerung des Epikureers, welche
zugleich eine Widerlegung der An-
sichten des Strato enthalten soU.

15. Zeno aus Citium auf Cypern,
geb. um 342, gest. um 270, Stifter

der stoischen Schule.

16. naturalem legem. Diog. Laert.

YH, 88: ycoLvbg voiiog, oOTtSQ soxlv

o OQ&bg Xoyog dicc nccvtcov sqxo^svogy

b avxbg ^v rco Ju. Cic. de leg.

I, 18: lex est summa ratio insita in

natura, quaeiuhetea, quaefacienda
sunty prohihetque contraria.

18. intellegere nonpossumus, weil

Yelleius das Gesetz fiir Gott halt,

nicht aber mit Zeno Gott fur das

Gesetz, d. h. fiir das alles in der

Welt mit absoluter GesetzmaBig-
keit ordnende Prinzip. YgL die

falsche Auffassung der nQovoLa § 18.
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autem animantem certe volumus esse. Atque liic idem alio

loco aethera deum dicit, si intellegi potest niliil sentiens deus^

qui numquam nobis occurrit neque in precibus neque in op-

tatis neque in votis; aliis autem libris rationem quandam per

5 omnem naturam rerum pertinentem vi divina esse adfectam

putat. Idem astris lioc idem tribuit, tum annis, mensibus
annorumque mutationibus. Cum vero Hesiodi theogioniam,

id est originem deorum, interpretatur , tomf ' omnino usitatas

perceptasque cognitiones deorum, neque enim lovem neque
10 lunonem neque Vestam neque quemquam^ qui ita appelletur,

in deorum habet numero, sed rebus inanimis atque mutis per

quandam ^ignificationem haec docet tributa nomina. Cuius 37

discipuli Aristonis non minus magno in errore sententia est^

2. aethera. Wie naturalis lex die

geistige, so bezeichnet bei den
Stoikern der Atlier die stoffliche

Seite ein und desselben Gottes-
begriffes. Acad. II, 126: Zenoni et

reliquis fere Stoicis aether videtur

summus deus, mente praeditus, qua
omnia regantur.

si intellegi potest^ ganz wie im
Deutschen, um einen Zweifel aus-

zusprechen iiber die E/ichtigkeit

einer Behauptung, oder die Kor-
rektheit eines gebrauchten Aus-
drucks. Ad fam. XI, 8: Bomae
delectus hahetur totague Italia, si

hic dilectus appellandus est, cum ultro

se offerunt omnes. ib. IX, 17: delu-
croprope iam quadriennium vivimus,

si aut hoc lucrum est, aut haec vita.

3. occurrit, vgl. §§ 46 ; 49.

4. rationem quandam^ dasselbe

wie 6 oq^^og loyoq = lex naturalis,

6. astris, s. II, 39 flg.

annis, mensibus, eine Folgerung
des Epikureers. Nur das Korper-
liche hat nach der Ansicht der
Stoiker reale Existenz. Deshalb
sind Tugenden und Fehler Korper
(Sen. ep. 117, i. placet nostris, quod
honum est, esse corpusj, deshalb
auch Monate, Tage, Jahre als

Korper zu denken. Da nun nach
der Lehre der Stoiker die Gottheit
alle Dinge, hohe und niedrige,

durchdringt, so behauptet Velleius

ubertreibend, die Jahre und Mo-
nate waren von ihnen fiir Gotter
gehalten worden.

7. Hesiodi theogoniam. Hesiod,
geb. zu Askra in Bootien, etwa

ein Jahrhundert jiinger als Homer.
In seiner Theogonie hat er die all-

gemein herrschenden Vorstellungen

von der Entstehung der Welt und
die Sagen von der Abstammung der

Gotter in ein System gebracht.

8. interpretatur. Zeno und seine

Nachfolger pflegten die Mythen
Homers und Hesiods in naturphilo-

sophischem Sinne zu erklaren, um
ihren monotheistischen Pantheis-

mus mit der Volksreligion zu ver-

mitteln. S.EinI.§9.— Beispiele einer

derartigen Interpretation s. II, 63 flg.

usitatas perceptasque = usu per-

ceptas (11, 91), die man sich durch
den Gebrauch vollig zu eigen ge-

macht hat, 'traditioneir.

9 . cognitiones ,
' Vorstellungen'

,

wie § 44.

10. qui ita appelletur, d. h. die

wir durch dergleichen Namen als

Gotter zu bezeichnen pflegen.

11. rehus inanimis, s. II, 66.

12. per quandam significationem

'allegorisch'; adHer. IV,67: signi-
ficatio est, quae plus in suspicione

relinquit, quam positum est in ora-

tione. Quint. IX, 1 , 28

:

plus ad intelle-

gendum quam dixeris significati o.

13. Aristo aus Chios, ein

Schiiler Zenos, um 275. Nahere
Nachrichten iiber seine theologi-

schen Ansichten besitzen wir nicht.

tiber die forma dei stimmt er mit
deniibrigen Stoikern iiberein: ^eov
[17] slvca dv^QcoTto^OQcpov (Diog.

Laert. VII, 147).

magno in errore, s. III, 25 z. haec

in errore versantur.
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qui neque formam dei intellegi posse censeat neque in diis

sensum esse dicat dubitetque omnino, deus animans necne sit.

Cleanthes autem^ qui Zenonem audivit una cum eo^ quem
proxime nominavi^ tum ipsum mundum deum dicit esse, tum
totius naturae menti atque animo tribuit hoc nomen^ tum 5

ultimum et altissimum atque undique circumfusum et extremum
omnia cingentem atque complexum ardorem^ qui aether nomi-
netur^ certissimum deum iudicat; idemque quasi delirans in

iis libris^ quos scripsit contra voluptatem^ tum fingit formam
quandam et speciem deorum^ tum divinitatem omnem tribuit lo

astris^ tum nihil ratione censet esse divinius. Ita fit^ ut deus

ille^ quem mente noscimus atque in animi notione tamquam
in vestigio volumus ^rejonere^ nusquam prorsus appareat. At
Persaeus^ eiusdem Zenonis auditor, eos dicit esse habitos deos,

a quibus magna utilitas ad vitae cultum esset inventa^ ipsasque i5

res utiles et salutares deorum esse vocabulis nuncupatas^ ut

nec hoc quidem diceret, illa inventa esse deorum, sed ipsa

divina. Quo quid absurdius^ quam aut res sordidas atque

1. neque — sit. Dieser Satz ent-

halt melir die epikureische Kritik,

als claO er eine wirkliche Ansichi:

des Aristo ausspricht. Vgl. § 34 die

Bemerkung zu Ponticus Heraclides.

3. Cleanthes aus Assos in Troas,

Schiiler und Nachfolger Zenos, ein

hochangesehener Vertreter der
Schule. Acad. II, 126: Cleanthes,

qui quasi maiorum est gentium
Stoicus.

4. ipsum mundum ' die Welt uber-
haupt^ oder 'die ganze Welt' im
Gegensatz zu totius naturae menti
atque animo; ebenso I. 100; II, 28;
II, 126: genus ipsum. — Eine der-

artige Trennung von mundus und
animus beruht auf einer Verkennung
der stoischen Lehre, denn nur in-

sofern, als die Welt durchdrungen
ist von der Weltseele, ist sie Gott.

6. ultimum et altissimum , weil
er sich nach seiner Ansicht von
der Sonne aus belebend um und
durch das Weltganze ergieBt.

9. fingit formam quandam, in

seinen allegorischen Darstellungen
der Naturkrafte. So besitzen wir
von ihm noch einen Hymnus auf
Zeus.

12. in animi notione — reponere.

Jede Vorstellung beruht nach
Epikur auf der sinnlichen Wahr-

nehmung. Durch wiederhoItesWahr-
nehmen eines Dinges entsteht un-

willkiirlich in unserer Seele die

TtQolrjipLg (vgl. § 43) = animi notio^

der Begriff, oder 'das im Gedacht-
nisse festgehaltene allgemeine Bild
des Wahrgenommenen'. Dieser
TtQolrj^Lg legt Epikur die groBte
Bedeutung bei; nur das ist wahr,
was in den Rahmen dieses Bildes,

gleichsam wie der FuB in eine

FuBspur, hineinpaBt. Uber die Ent-
stehung des Gottesbegriffes in der
Seele des Epikureers s. §§46u. 49.

13. prorsus gehort nicht zum
Verbum, sondern verstarkt die

Negation. III, 21 : nulla modoprorsus
adsentior. Lael. 53 : harum trium
sententiarum nulli prorsus adsentior.

14. Fersaeus aus Citium auf Cy-
pern, ein Schuler Zenos. Uber
seine theologischen Ansichten, die

er mit anderen Stoikern teilt, vgl.

11,60 und das, was Cicero 1,118
iiber Prodikus und Euhemerus sagt.

15. magna utilitas 'viel Niitz-

liches^ wiell, 58: consuUrix utili-

tatum opportunitatumque omnium.
18. Quo quid ahsurdius. Nach

voraufgehendem quo oder hoc wird
die Vergleichung oft durch einen

Satz mit quam weiter ausgefuhrt;

Verr. IV, 77: quid hoc tota Sicilia
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deformes deorum honore adficere aut homines iam morte
deletos reponere in deos^ quorum omnis cultus esset futurus in

luctu ? lam vero ^^^X^^g^? Stoicorum somniorum vaferrumus 39

habetur interprfe^*/^^?^^^^ turbam congregat ignotorum deo-

5 rum^ atque ita ignotorum, ut eos ne coniectura quidem in-

formare possimus, cum mens nostra quidvis videatur cogi-

tatione posse depingere; ait enim vim divinam in ratione esse

positam et in universae naturae animo atque mente, ipsumque
mundum deum dicit esse et eius animi fusionem universam^ tum

10 eius ipsius principatum^ qui in mente et ratione versetur,

communemque rerum naturam [universam atque omnia con-

tinentemj^ tum fatalem vim et necessitatem rerum futurarum,

ignem praeterea et eum^ quem ante dixi^ aetbera, tum ea,

est clarius, quam etc. de fin. I, 19:

quo nihil turpius j)hysicOj quam
fieri sine causa quidquam dicere.

res sordidaSy die unter Um-
standen auch nutzbringend sein

konnen.
2. reponere in deos, wie 111,47:

in deorum numerum reponemus.
Dagegen II, 54; III, 23; 51: in de-

orum numero reponere.

cultus — in luctu. Durch einen
solchen Kult pflegten in Rom an
dem Feste der Parentalia die Dii
parentes, d. h. die Abgeschiedenen
der Familie geehrt zu werden, in-

dem man an ihren Grabern Toten-
opfer spendete. Die dii superi

durften mit diesem Trauerkult
nicht in die entfernteste Beriih-

rung gebracht werden.
3. Chrysippus aus Soli in Cili-

cien, geb. um /280, nach des
Cleanthes Tode 'Leiter der sto-

ischen Schule, der zweite Be-
griinder des Stoicismus. Diog.

Laert. YII, 183 : si ^77 yag i]v

XQVGiTtTCog., ov% av rjv otocc. Acad.
II, 75: Ghrysippus j

qui fulcire

putatur porticum Stoicorum.

7. cogitatione — depingere 'sich

vorstellen'. Dieselbe Phrase noch
Acad. II, 48. Statt depingere sagt

Cicero haufiger cogitatione infor-

marCf fingere, comprehendere.

9. eius sc. mundi. — animi fu-

sionem universam = animum per
totvm mundum fusum . Der Ausdruck
ahnlich wie oben § 29: imagines
eo }'umque circiimitus.

10. principatum = ro riys^oviyiSv

ClCERO, DE NATURA DEORUM.

(s. II, 29) 'dasBeherrschende', nichts
anderes als die Weltseele. — qui —
versetur, 'welches seinen Sitz hat'.

11. communemque rerum naturam
= trjv TiOLvrjv 7i<xvxa>v cpv6iv Philod.

p. 77 G. Gemeint ist wiederum die

alles durchdringende , alles um-
fassende Naturkraft. Der Epi-
kureer sieht nicht, daB die Stoiker
ein und dasselbe Ding mit ver-

schiedenen Namen benennen.
[universam — continentem] ^ ein

erklarender Zusatz zu communem,
mit Benutzung der Worte universi-

tatemque rerum, qua omnia conti-

nerentur, die bald folgen.

12. fatalem vim — rerum futura-
rum = eiiiaQ^svriv nccl avdynrjv bei

Philod. p. 79 G. Die Chrysippische
Definition von si^ccqiisvr] bei Stob.

ecl. I p. 180: ei^ccQ^evrj iorlv b tov
%6o^ov loyog^ rj loyog X(av sv toj

yioo^cp TtQOvolcc Sloltiov^svcov' 7]

Xoyog yiad'' ov tcc ^sv ysyovdxa
ysyovs, tcc ds yiyvoiisvcc yiyvsxcci.,

Tcc ds ysvrjooiisva y svrjo srai.
Dazu bemerkt Stobaeus, daB er

statt Xoyog auch avdyyirj und
dXrjd^sia sagte. (Vgl. § 40.) Wir
haben also wieder nur eine andere
Bezeichnung fiir denselben Gottes-
begriff.

13. ignem, welches im Gegensatz
zu aethera nur das irdische Feuer
bedeuten kann, hat Chrysippus
nicht zur Gottheit gemacht. Die
Stoiker scheiden vielmehr streng
zwischen beiden, s. II, 41. Bei
Philodemus findet sich diese An-
gab9 nicht,

4
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quae natura fluerent atque manarent^ ut et aquam et terram

et aera: solem^ lunamj sidera universitatemque rerum^ qua
omnia continerentur^ atque etiam homines eos^ qui immortali-

40 tatem essent consecuti. Idemque disputat aethera esse eum^
quem homines lovem appellarent^ quique aer per maria manaret^ 5

eum esse Neptunum^ terramque eam esse^ quae Ceres dicere-

tur^ similique ratione persequitur vocabula reliquorum deorum.
Idemque etiam legis perpetuae et aeternae vim^ quae quasi

dux vitae et magistra officiorum sit^ lovem dicit esse ean-

demque fatalem necessitatem appellat^ sempiternam rerum lo

futurarum veritatem; quorum nihil tale est^ ut in eo vis divina

41 inesse videatur. Et haec quidem in primo libro de natura

deorum; in secundo autem vult Orphei^ Musaei^ Hesiodi

Homerique fabellas accommodare ad ea^ quae ipse primo libro

de diis immortalibus dixerat^ ut etiam veterrimi poetae, qui i5

haec ne suspicati quidem sint, Stoici fuisse videantur. Quem
Diogenes Babylonius consequens in eo libro^ qui inscribitur

de Minerva^ partum lovis ortumque virginis ad physiologiam

traducens diiungit a fabula.

1. fluerent atque manarent. Nacli

Clarysippus sind die Elemente in

einem ewigen Flusse und in fort-

wahrendem Ubergange ineinander
begriffen. Vgl. II, 84. — Das Imper-
fectum fluerent, wahrend kurz vor-

her das Prasens versetur stand. Dieser
Wechsel des Pras. und Imperf.

ist bei Cicero nach voraufgehendem
dicit und ait haufig und erklart

sich leicht daraus, daO die an-

gefiihrte AuBerung als solche zwar
der Vergangenheit angehort,^^ ihr

Inhalt aber infolge der Uber-
lieferung bis in die Gegenwart fort-

besteht. Ahnlich III, 70 : uterentur.

2. universitatemque
, que zusam-

menfassend 'und liberhaupt'.

3. homines eos. Chrysippus glaubte,

daB die Seelen der Weisen nach
dem Tode fortdauerten. Vgl. II, 62.

4. aethera — lovem, s. II, 65.

5. quique aer— Neptunum. Phil.

p. 80 G. tbv de 8ia rrjg yrjg yial

d^aldttrjg (asQa) noGEida. Die Stoi-

ker haben wie den Ather, so auch
die Lutt als die stotfliche Seite des
gottlichen Prinzips angesehen.

6. Ceres, s. II, 67; 71.

11. veritatem. De div.1, 125: fatum
id appello, quod Graeci Bi^aQ^h^rjv,

id est ordinem seriemque causarum,

cum causae causa nexa rem ex se

gignat. Ea est ex omni aeternitate

fluens veritas sempiterna. Vgi.

iir, 14.

quorum, s. § 29 z. quas — per-

spicuum est.

13. Orpheus, Sohn des ApoIIo und
der Calliope, ein mythischer Sanger.

Er galt als das Haupt der mys-
tischen Sekte der Orphiker. Seinen
Namen trug besonders eine Theo-
gonie, in welcher die theologisclien

Lehren der or^Dhischen Sekte dar-

gestellt waren. Vgl. § 107.

Musaeus, Schiiler des Orpheus,
auch ihm wird eine Theogonie
zugeschrieben.

16. Stoici fuisse videantur. Sen.

ep. 88, 4: modo Stoicum Homerum
faciunt, modo Epicureum, modo
Peripateticum , modo Academicum.

17. Diogenes Bahylonius, einSchu-
ler des Chrysippus, gebiirtig aus
Seleucia am Tigris, derselbe, der

mit Karneades und Kritolaus als

Gesandter der Athener nach Rom
kam. S. Einl. § 7.

consequens = sequens. Brut. 225:

quos Sex. Titius consecutus est.

IS. partufji lovis. Den Mythus von
der Geburt der Athene aus dem
Haupte des Zeus deutete er in
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Exposui fere non philosophorum iudicia^ sed delirantium
|^

somnia. Nec enim multo absurdiora sunt ea, quae poetarum
vocibus fusa ipsa suavitate nocuerunt, qui et ira inflammatos

et libidine furentes induxerunt deos feceruntque^ ut eorum
6 bella, proelia, pugnas, vulnera videremus, odia praeterea,

discidia, discordias, ortus, interitus, querellas, lamentationes,

eflfusas in omni intemperantia libidines^ adulteria, vincula,

ciim liumano genere concubitus mortalesque ex immortali pro-

creatos. Cum poetarum autem errore coniungere licet por- 43

10 tenta magorum Aegyptiorumque in eodem genere dementiam,

tum etiam vulgi opiniones, quae in maxima inconstantia veri-

tatis ignoratione versantur. Ea qui consideret quam incon-

sulte ac temere dicantur, venerari Epicurum et in eorum ip-

sorum numerOj de quibus haec quaestio est, habere debeat.

15 Solus enim vidit primum esse deos, quod in omnium animis

eorum notionem impressisset ipsa natura. Quae est enim gens

aut quod genus hominum, quod non babeat sine doctrina

naturphilosophischem Sinne, indem
er in der Athene die Weisheit
(to rjysiioviyidv) sah^ welche im
Kopfe ihren Sitz hat.

3. fusa. Der eigenthche Ausdruck
von ErgieBungen der poetischen
oder prophetischen Begeisterung,
aber auch des Wahnsinns und der
Unbedachtsamkeit. Schoem. Ygl.

§ 66: oracula fundo, de orat. III,

175: iUe rudis incondite fundit
quantum potest,

nocuerimt. Xenophanes b. Sext.

Emp. IX, 193 : nccvxcc d^soLg ccvs&rjnccv

'O^rjQog ^HoLodog xs , oaaa naq
avQ^QcoTCoiaiv ovsCdsa %ai ipoyog satLV,

TilsTCzsiv iiOi%svsiv ts Tiai dlXrjlovg

aTcaxsvsiv.

5. proelia, II. XXI, 390 flg. vulnera,

II. Y, 858. discidia, II. I, 540 flg.

vmcwZa, Od.YIII, 297. II. Y, 385.

6. interitus, z. B. des Asklepios,

der von Zeus durch einen Blitz-

strahl getotet wurde. S. III, 57.

10. magorum, die Priester und
Weisen der Perser.—por^mia^ s.§28
z. monstra.
Aegyptiorumque — dementiam,

weil sie die Grotter in Tiergestalt

verehren. Ygl. § 101.

11. vulgi opiniones. Tusc. III, 3:

cum vero eodem (ad poetarum errores)

populus accessit atque omnis undique
ad vitia consentiens multitudo, tiim

plane inficimur opinionum errore.

§43— 56. Dogmatischer Teil
des epikureischen Lehrvor-
trages, in welchem die
Hauptsatze der epikure-
ischen Theologie entwickelt
werden.

13. Epicurus, der Sohn des Athe-
ners Neokles, geb. zu Samos 341,

gest. 270 in Athen, Stifter der
epikureischen Schule. Yon seinen
zahlreichen Schriften sind auOer
zerstreuten Fragmenten bei PIu-
tarch, Seneca u. a. nur erhalten:
sein Testament, 3 Briefe an seine

Schiiler und 43 nvQiai do^ai,

Hauptsatze seiner Lehre ethischen
Inhaltes, samtlich bei Diog.Laert. X,
sodann von seinem Hauptwerke
TCSQL cpvasoog einige Fragmente in

herculanischen Papyrusrollen.

in eorum ipsorum numero. Solche
Ausdrucke der hochsten Yerehrung,
welche die Epikureer ihrem Meister
zollen, sind hauflg. Lucr. Y, 8:

deus ille fuit, deus — qui princeps
vitae rationem invenit eam, quae
nunc appellatur sapientia. DieLehre
Epikurs, dem der Weise co? d^sbg

sv av&QcoTcoig (Diog. Laert. X, 135)
erscheint, ist auch in dieser Be-
ziehung nicht ohne EinfluO auf
seine Schiiler geblieben.

15. primum ohne nachfolgendes
deinde, wie § 7. Dasselbe liegt in

constare illud etiam § 44 a. E.

4*
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anticipationem quandam deorum? quam appellat TtQolrjjlJtv

Epicurus^ id est anteceptam animo rei quandam informationem^

sine qua nec intellegi quicquam nec quaeri nec disputari

potest. Cuius rationis vim atque utilitatem ex illo caelesti

Epicuri de regula et |udi(^^p„ Yolumine accepimus. Quod igitur 5

fundamentum m quaestionis est, id praeclare iactum videtis.

Cum enim non instituto aliquo aut more aut lege sit opinio

constituta maneatque ad.unum omnium, firma consensio^ in-

tellegi necesse est esse deos, quoniam insitas eorum vel potius

innatas cognitiones habemus; de quo autem omnium natura lo

consentit^ id verum esse necesse est; esse igitur deos confiten-

dum est. Quod quoniam fere constat inter omnes non philo-

sophossolum^ sed etiam indoctos, fateamur constare illud etiam,

lianc nos liabere sive anticipationem^ ut ante dixi^ sive praeno-

tionem deorum (sunt enim rebus novis nova ponenda nomina, 15

ut Epicurus ipse 7CQ6k7]xl)iv appellavit^ quam antea nemo eo

verbo nominarat) — banc igitur babemus^ ut deos beatos et

45 immortales putemus. Quae enim nobis natura informationem
ipsorum deorum dedit, eadem insculpsit in mentibus^ ut eos

aeternos et beatos haberemus. Quod si ita est, vere exposita 20

illa sententia est ab Epicuro, quod beatum aeternumque

1. TtQolrjipLv j s. § 37 z. in animi
notione. Jene urspriingliclieii durch
Wahrnelimung in unserer Seele

entstandenen Yorstellungen , die

Epikur mit dem Namen TCQolriipeig

bezeiclinet, bilden die Grundlagen
unseres Denkens und sind die

Voraussetzungen unseres Erkennens.
Sext. Emp. I, 57 : ovrs ^rjrstv ovrs
anoQSLv saxL nccTcc xov cocpov

^EnLyiovQOv avsv TtQol^i^ipscog.

4. caelesti. Defin. I, 63: servata

illa, quae quasi delapsa de caelo
est ad cognitionem omnium, regula.

5, de regula et iudicio, Diog.
Laert. X, 27: nsQL nQLxrjQLov rj %avo)v

^ixhev das Kennzeichen der Wahr-
heit oder die Richtschnur'. Dieses
Kennzeichen fand Epikur in der
sinnlichen Wahrnehmung ; dem-

j
entsprechend beschrankte sich seine

l ganze Logik auf diese erkenntnis-

I
theoretischen Untersuchungen, wah-

I
rend er die formale Logik vollstandig

\ unberiicksichtigt lieD. S. § 88.

10. innatas, DieserAusdruckkann
zu MiBverstandnis Yeranlassung
geben, denn angeboren sind nach

Epikur die Begriffe keineswegs;
dieser Gedanke ware platonisch. —
cognitiones, s. z. § 36.

omnium natura = omnes, s. §23
z. animi natura. Zum Gedanken
vgL Tusc. I, 30: omni autem in re

consensio omnium gentium lex na-
turae putanda est.

16. antea nemo. Nach ihm hat
dieses Wort Chrysippus auch in

die stoische Philosophie eingefiihrt.

YgL Hirzel, Unters. II, 198.

17. hanc igitur Jiahemus, man er- *

wartet habere. Statt dessen wird mit
[

einem Hauptsatze fortgefahren,

;

eine nach Parenthesen haufige/

Anakoluthie.
'

19. ipsorum deorum ' von der Exi-
stenz der Gotter', im Gegensatz
zu ihren Eigenschaften.

21. ah Epicuro, in den nvQLccLg

do^ccLg (s. 0. §^ 43). Dio^. Laert.

X, 139: To iiccnccQLOv nal cccpQ^aQxov

ovts avxo TtQay^cctcc s%sl^ ovts
aXXcp naQSxsLj coats ovts OQyatg
ovts xccQLaL avvs%staL. 'Ev dad^svsL

yccQ Ttav to tOLOVtov.
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sit; id nec habere ipsum negotii quicquam nec exhibere alteri,

itaque neque ira neque gratia teneri, quod^ quae talia essent,

imbecilla essent omnia. Si nihil aliud quaereremus, nisi ut

deos pie coleremus et ut superstitione liberaremur, satis erat

5 dictum; nam et praestans deorum natura bominum pietate

'^coleretur, cum er'aeterna esset et beatissima (habet enim
venerationem iustam, quicquid excellit)^ et inetus omnis a vi

'

atque ira deorum pulsus esset; intellegitur enim a beata im-

mortalique natura et iram et gratiam segregari^ quibus remotis

10 nullos a superis impendere ^etus. Sed ad banc confirman-

dam opmionem anquirit animus et formam et vitae actionem
mentisque agitationem in deo.

Ac de lorma quidem partim natura nos admonet, partim
ratio docet. Nam a natura habemus omnes omnium gentium

15 speciem nuUam aliam nisi bumanam deorum; quae enim forma
alia occurrit umquam aut vigilanti cuiquam aut dormienti?

Sed ne omnia revocentur ad primas iiotiones: ratio boc idem
ipsa declarat. Nam cum praestantissimam naturam^ vel quia 47

beata est vel quia sempiterna^ convenire videatur eandem esse

20 pulclierrimam^ quae compositio membrorum, quae conformatio

liniamentorum^ quae figura, quae species humana potest esse

puEKior ? Yos quidem, Lucili, soletis (nam Cotta meus
modo hoc, modo illud)^ cum artificium effingitis fabricamque

divinam, quam sint omnia in hominis figura non modo ad

1. sit — essent — essent, weil ex-

posita est in der Mitte steht zwischen
Perf. praes. und Perf. hist. Vgl. die

consec. temp. nach dicit in § 39.

3. imhecilla. Sen. de ira I, 20, 3:

ira muliehre maxime ac puerile vi-

. tium est.

I
4. satis erat dictum. Der Tndikativ,

Ider den Inhalt des Satzes unab-
Ihangig von der Bedingung als

wirklich hinstellt, kennzeichnet
die Bestimmtheit und Sicherheit
des Urteiles.

6. cum aeterna esset, nach der
Anschauung dessen, der den Gottern
diese fromme Verehrung darbringen
wiirde, Durch sit wiirde die all-

gemeine Giltigkeit des Gedankens
bezeichnet werden.

hahet venerationem vertritt das
Passivum zu venerari. Ebenso admi-
rationem, odium, misericordiam ha-

here. Vgl. III, 93 : explicatum hahere,

7. metus omnis a vi^ nach Ana-
logie von metuere ah aliquo, wie

Liv, XXIII, 15: 7netus a praetore.
j

Die Falle, in welchen das Sub-;
stant. verbale die Rektionskraft des
Verbums beibehalt, sind sehr zahl-

reich.

11. vitae actionem, s. o. § 2.

17. primas notiones — praenotio-

nem, anticipationem.

ratio — declarat. Zu demselben
Resultate, wie durch die TtQolrj^Lg,

welche sich uns ohne unser Zuthun
aufdrangt {natura nos admonet).,

kommt man auch durch Vernunft-
schliisse.

22. soletis. Vgl. II, 134flg.

23. modo hoc, modo illud, weil sich

die Akademiker an kein bestimmtes
System binden {nullis unius disci-

plinae legihus adstricti. Tusc.IV, 7).

Vgl. ad Att. XIII, 25, 3 : 0 Acade-
miam volaticam et sui similem, modo
huc, modo illuc! — Wegen der
Auslassung des Verb. s. § 19 z.

longum est ad omnia.
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48 iisum, verum etiam ad venustatem apta, describere. Quodsi
omnium animantium formam vincit hominis figura^ deus autem
animans est, ea figura profecto est^ quae pulcherrima est

omnium; quoniamque deos beatissimos esse constat^ beatus

autem esse sine virtute nemo potest nec virtus sine ratione 5

constare nec ratio usquam inesse nisi in hominis figura^ ho-

49 minis esse specie deos confitendum est. Nec tamen ea species

corpus est^ sed quasi corpus, nec habet sanguinemj sed quasi

19 sanguinem. Haec quamquam et inventa sunt acutius et dicta

subtilius ab Epicuro, quam ut quivis ea possit agnoscere^ lo

tamen fretus intellegentia vestra dissero brevius, quam causa

desiderat. Epicurus autem^ qui res occultas et penitus ab-

ditas non modo viderit animo, sed etiam sic tractet, ut manu,
docet eam esse vim et naturam deorum^ ut primum non sensu,

sed mente cernantur nec soliditate quadam nec adju^ie i5

4. quoniamque fiiv das haufigere

et quoniam bei der Einfiilirung

eines neuen Argumentes, wie de fin.

III, 67. Vgl. auch Quodque § 24. —
Die Fehler in dem folgenden
Kettenschlusse werden von Cotta

§ 89flg. geriigt. Zur Kritik des

ersten Schlusses s. § 76— 84.

8 . quasi corpus= simulatio corporis.

Vgl. IIJ, 11 : illud tamquam vestigium.

de orat. I, 232: quasi aestimatio.

Beispiele eines solchen attributiven

Gebrauches der Adverbien finden

sich schon bei Cicero nicht wenige
(s. II, 166 z. saepe praesentiae) , bei

spateren Schriftstellern und be-

sonders bei Dichtern werden die-

selben immer h*aufiger.— Die Leiber
der Gotter sind aus den feinsten

Atomen gebildet, dieselben sind

zarter, atherischer Natur, nicht
eigentliche Korper wie unsere
Leiber, sondern nur Scheinkorper.

10. agnoscere als wahr anerkennen,
verstehen^

12. Epicurus autemj man erwartet

igitur oder enimy da nach einem
Zwischengedanken das inventa

acutius et dicta suhtilius ah Epicuro
wieder aufgenommen und aus-

gefuhrt wird. Statt dieses Ver-
haltnis auszudrucken, wird der
Satz koordiniert, was zuweilen
geschieht, besonders wenn zu-

gleich ein Gegensatz angedeutet
wird, wie hier, zwischen Epikur
und den iibrigen Sterblichen. Vgl.

de off". I, 153 : Princepsque omnium
virtuium illa sapientia . quam
GocpCav Graeci vocant — pruden-
tiam enim aliam quandam intelle-

gimuSy quae estrerum expetendarum
fugiendarumque scientia ; illa autem
sapientia, quam principem dixi, re-

rum est divinarum et Jiumanarum
scientia. Ebenso de ofF. I, 79:

Honestum autem. Ahnlich steht

§ 121: censent autem, III, 37: ali

autem, 111,71: Iniustitiae autem.

13. sic tractet, ut manu 'gleich-

sam mit Handen greift'. De re

publ. I, 15 : qui, quae vix coniectura

qualia sint possumus suspicari, sic

adfirmat, ut oculis ea cernere videa-

tur aut tractare plane manu.

14. non sensu, sed mente. Die Gotter
sind nur Xoyoj Q^emqrixoC (Diog.

Laert. X, 139) , die von ihnen aus-

stromenden Bilder konnen nur
die Seele afficieren, nicht aber
auf die Sinnesorgane wirken wegen
der Feinheit ihrer Straktur, dia
T7]V ISTCtO^SQSiCCV tfjg TCOV 6id(6Xcov

cpvoscog (Plut. plac. I, 7).

15. soliditate quadam, Abl. causae,

infolge einer gewissen Festigkeit,

Gediegenheit, wie sie Korpern
eigen zu sein pflegt.

ad numerum. Diog.X, 139 : (psovg)

%az (XQid^^bv vcpsormxag. Die Gotter
werden nicht der Zahl nach wahr-
genommen, d.h. so, daB sie gezahlt
werden konnen, einzeln, individuell.
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ut ea^ quae ille propter firmitatem atsQs^vLa appellat^ sed

imaginibus similitudine et transitione perceptis: mmqtie in-

finita simillumarum imaginum species ex innumerabilibus in-

dividuis exsistat et ad nos adfluat, cum maximis voluptatibus

* in eas imagines mentem intentam infixamque nostram intel- v . \

legentiam capere, quae sit et beata natura et aeterna. Summa 5g^^ /^^-
yero vis infinitatis et magna ac diligenti contemplatione dij

gnissima est, in qua intellegi necesse est eam esse naturamy

ut omnia omnibus paribus paria respondeant. Hanc ((jovo^lccv

— Die Praposition ad zur Bezeicli-

nung der Art und Weise, wie ad
veritatem, III, 27: ad harmoniam.

1. 6X8 QE ^vLcc =^ soUda, firma cor-

pora, welche, da sie Bilder derberer
Art entsenden, einzeln mit den
Sinnen wahrgenommen werden.

2. similitudine et transitione ent-

spricht dem griech. ^sra^aGei 'iia&'

o^OLOtrjtcc (Philod. Ttsql orjiiSLCov

col. 15, 6 u. 6.). Dieser Ausdruck
bezeichnet den Schlufi aus der
Ahnlichkeit, sodafi der Gedanke
der Quelle gewesen zu sein scheint:

die Grotterbilder erscheinen uns
nicht als Korper, sondern erst

durch einen Schlufi von den
Steremnien werden sie als Analoga
vonKorpernbegriffen. (s. Schwenke,
Fleck. Jahrb. 1882 p. 623.) Cicero

hat den griechischen Ausdruck
sicher nicht in diesem Sinne auf-

gefafit, wie aus der allgemeinen
Wiederholung dieser Stelle in der
Kritik des Cotta hervorgeht

(§ 105 flg.).^^ Er versteht unter simili-

tudo die Ahnlichkeit der von den
verschiedenen Gottern ausstromen-
den Bilder, unter transitio den
tibergang der Bilder ineinander.

Erst dadurch, dafi ahnliche von
den verschiedenen Gottern aus-

stromende Bilder ineinander iiber-

gehen und sich gleichsam zu einem
Gesamtbilde verdichten, konnen
dieselben wahrgenommen werden;

§109: fluentium frequenter transitio

fit visionum, ut e multis una vi-

deatur. Im Gegensatz hierzu werden
die GtsQSfiVLa, resp. deren Bilder

ad numerum aufgefafit.

3. infinita — imaginum species =
infinitarum (innumerahilium) imagi-

num species. S. II, 98 z. fontium
gelidas perennitates.

exinnumerahilihus individuis=ato
mis, aus denen die Gotterleiber be-

stehen.

4. cummaximis voluptatihus,wegen
der Schonheit der Bilder.

5 . intellegentiam capere= intellegere

(§ 21) 'eine Yorstellung gewinnen'.
6. quae sit — aeterna. Wie durch

den Zuflufi der Gotterbilder die Vor-
stellung von der Gluckseligkeit und
Ewigkeit der Gotter erweckt werden
konne, ist schwer einzusehen. Dafi

Cicero jedoch diese Ansicht gehabt
habe, sieht man aus § 106 : cuius (dei)

crehra facie pellantur animi, ex quo
esse heati atque aeterni intellegantur.

S. die Anmerkung z. LOovoiiLCiv § 50.

7. infinitatis = aTCSLqLag., die Un-
endlichkeit der Zahl nach. Vgl. 105:

ex infinitis corporihus.

9. oinnia omnihus. Cicero liebt

es, die verschiedenen Formen der
|

Adjectiva omnis und multus neben-|
einander zu stellen. Vgl. § 46, II, 12.

de orat. I, 245: omne omnium testa-

mentorum ius. pro Sest. 45: multi
ex multis locis praedones. — omnia
paria 'jedesmal Gleiches'.

LGovo^Lav, das Gesetz der
gleichen Verteilung, dessen Wesen
darin besteht, dafi infolge der un-

endlichen Anzahl der Atome samt-
liche Arten eine gleiche Zahl von In-

dividuen aufzuweisen haben. — Man
vermifit von § 50 an den Zusammen-
hang mit dem Vorhergehenden. Die
Worte summa vero vis infinitatis wer-
den nicht geniigend vorbereitet. Als
Beweie fiir die Ewigkeit der Gotter
kann Epikur, wie Cicero meint (vgl.

§ 109), die LGovo^La unmoglich
angefiihrt haben, weil sie eben
nichts bev^^eist. Cicero hat hier

und zum Teil schon vorher seinen
Gewahrsmann nicht verstanden.
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appellat Epicurus^ id est aequabilem tributionem. Ex hac

igitur illud efficitur, si mortalium tanta multitudo sit^ esse

immortalium non minorem, et si, quae interimant, innumera-

bilia sint^ etiam ea, quae conservent, infinita esse debere. Et
quaerere a nobis, Balbe, soletis, quae vita deorum sit/ quae- 5

51 que ab iis degatur aetas. Ea videlicet, qua nibil beatius,

nibil omnibus bonis adfluentius cogitari potest. Nibil enim
agit^ nuUis occupationibus est implicatus, nuUa opera molitur,

sua sapientia et virtute gaudet, babet exploratum fore se

^2
semper cum in maximis, tum in aeternis voluptatibus. Hunc lo

deum rite beatum dixerimus^ vestrum vero laboriosissimum.

Sive enim ipse mundus deus est^ quid potest esse minus quie-

tum quam nuUo puncto temporis intermisso versari circum

axem caeli admirabili celeritate? nisi quietum autem nibil

beatum est; sive in ipso mundo deus inest aliquis, qui regat^ i5

qui gubernet, qui cursus astrorum, mutationes temporum,
rerum vicissitudines ordinesque conservet^ terras et maria
contemplans hominum commoda vitasque tueatur^ na^ ille est

53 implicatus molestis negotiis et operosis! Nos autem beatam
vitam in animi securitate et in omnium vacatione munerum 20

Derselbe scheint gesagt zu haben
(Schwenke a. a. 0. p, 627): Die
Gotter werden nicht einzeln wahr-
genommen, durch ihre Bilder be-

kommen wir nur einen allgemeinen
Begriff eines ewigen und seligen

Wesens, d. h. der Gottheit {voiqGiv

dcpd^ccQTOv yiccl ^anccQLag (pv6£C3g,

vgl. die Umschreibung des Be-
griffes Gottheit §§ 45, 68). Das
Gesetz der Isonomie dagegen drangt
uns die Uberzeugung auf, daB es

viele Gotter giebt, da auch die

Zahl der Menschen sehr groO ist.

Jndem Cicero in diese Unter-
suchung iiber die leibliche Be-
schaffenheit der Gotter, durch
den griechischen Text irregeleitet,

die Frage nach der Unverganglich-
keit und Gluckseligkeit derselben,

welche erst von § 51 an behandelt
wird, hineinbrachte, wurde der
Zusammenhang gestort.

3. si, quae interimant etc. Bei
diesem Satze hat die epikureische
Quelle nicht an die Gotter gedacht,
wie Cicero meint (s. § 109), denn
diese sind miiOig and unthatig,
sondern an die erhaltenden und
zerstorenden Bewegungen im Uni-

versum, welche nach Epikur im
ewigen Kampfe miteinander be-

griffen sind. Lucr. II, 569 flg.

5. Et quaerere — soJetis, hier-

mit geht Velleius zum zweiten
Teile seines Themas ilber. S. § 45
a. E. — soletis, du und deine
Schule.

8. agit, der Singular, weil als

Subjekt der Gattungsbe^riff deus

zu denken ist. Dieser Ubergang
vom Plur. zum Sing. und um-
gekehrt ist sehr haufig.

14. nisi quietum autem nihil heatum
est, Die Ruhe, aufiere sowohl als

wie innere, ist nach Epikur die

Hauptbedingung zur Gliickseligkeit.

17. vicissitudines ordinesque, 'tv Slcc

dvoLv 'den regelmafiigen Wechsel'.

18. ne = vccL, bei Cicero nur inl

Yerbindung mit dem Singular derj

personlichen Pronomina. Als Pro-I

nomen der dritten Person steht

ille, hic oder iste.

20. in animi securitate=dtccQcc^ia,

die Ruhe des Gemiltes oder die

Schmerzlosigkeit, welche fiir den
Epikureer zugleich der Inbegriff

der hochsten Lust ist.
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ponimus. Docuit enim nos idem, qui cetera^ natura effectum

esse mundum^ niliil opus fuisse fabrica^ tamque eam rem esse

facilem^ quam yos effici negatis sine divina posse sollertia^

ut innumerabiles natura mundos effectura sit, efficiat^ effecerit.

5 Quod ' quia quem ad modum natura efficere sine aliqua mente
possit non videtis, ut tragici poetae, cum explicare argumeixti

exitum non potestis, confugitis ad deum; cuius operam pro- 54

fecto non desideraretis ^ si immensam et interminatam in omnes
partes magnitudinem regionum videretis^ in quam se iniciens

10 animus et intendens ita late longeque peregrinatur, ut nuUam
tamen oram ultimi videat^ in qua possit insistere. In tiac ,

igitur immensitate latitudinum, longitudinum, altitudinum

infinita vis innumerabilium volitat atomorum^ quae interiecto

mani cobaerescunt tamen inter se et aliae alias appreben-
15 dentes continuantur; ex quo efficiuntur eae rerum formae et

figurae, quas vos effici posse sine follibus et incudibus non
putatis. Itaque imposuistis in cerviciBus nostris sempiternum
dominum, quem dies et noctes timeremus. Quis enim non
timeat omnia providentem et cogitantem et animadvertentem

20 et omnia ad se pertinere putantem curiosum et plenum ne-

gotii deum? Hinc vobis exstitit primum illa fatalis neces- 55

sitas^ quam ai^aQ^avrjv dicitis, ut^ quicquid accidat, id ex

1. natura, die unbewuBte Natur-
kraft, welche nach dem Gesetze
der Notwendigkeit die Welt ge-

schaffen hat. Stob. p. 442: %66iiov
cpvGEL ccXoycp 8% tav dxo^cov
ovveoTaxcc {dTtecprivazo 'ETtiyiovQog),

4. innumerahiJes mundos. DaB es

unzahlig vieleWelten giebt, folgert

Epikur aus der Unendlichkeit der
Atome und des leeren Raumes,
in welchem sich immer w^eder
neue Atomenverbindungen bilden
und die gebildeten wieder auf-

losen muOten. Vgl. § 67.

5. Quod quia quem ad modum, die

Allitteration nicht ohne Absicht, um
das Schwerfallige in der Auffassung
der Gegner zu charakterisieren.

6. argumenti. Quint. V, 10, 9:

fahulae ad actum scaenarum com-
positae argumenta dicuntur.

7. potestis statt possunt, an den
Hauptgedanken attrahiert.

ad deum, gemeint ist der deus
ex machina. Plato Crat. 425 D:
CDGiteq ot xqaycpdoitoioi., BTtsidciv zi

ciTtoqaGLVy BTtl tag arjxccvag natacpsv-
yovGLy ^sovg aiQOvxsg.

8. desideraretis. Gedanke: Ihr

wiirdet die Thatigkeit eures Gottes
als Schopfers und Regierers der
Welt nicht in Anspruch nehmen,
wenn ihr die ungeheuren Dimen-
sionen im Weltall sahet, die kein
Geist zu durchdringen, geschweige
denn zu behen schen vermag. Der
Epikureer kann sich eben denj
Geistnur in Menschengestalt denken.

\

10. ita beschrankt den Inhalt des

ganzen Satzes. Wir: 'mag er auch
noch so^ weit umherschweifen,
dennoch —

laie longeque, ebenso de leg.

I, 34, fiir das gewohnliche longe

lateque.

11. nuJlam oram uJtimi, dafiir

de fin. II, 102 : nuJJa ora, nuJJa

extremitas. Wegen des Genet. de-

finitivus s. Ell.-Seyff. Gr. 143 aA.
15. formae et figurae, s. § 90 z.

formae figuram.
16. sine foJJibus et incudiJ)us. Ygl.

§ 19.

20. curiosum^ = TtSQLSQyov. — pje-

num negotii = TtolvTtQczy^ovcc.

21. fataJis necessitas, s. § 39.
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aeterna veritate causarumque continuatione fluxisse dicatis.

Quanti autem liaec philosophia aestimanda est^ cui tamquam
aniculis, et iis quidem indoctis, fato fieri videantur omnia?
Sequitur ^avTiKrj vestra, quae Latine divinatio dicitur, qua
tanta imbueremur superstitione^ si vos audire vellemus^ ut

haruspices, augures, harioli^ vates, coniectores nobis essent

66 colendi. His terroribus ab Epicuro soluti et in libertatem

vindicati nec metuimus eos, quos intellegimus nec sibi fingere

ullam molestiam nec alteri quaerere, et pie sancteque colimus

naturam excellentem atque praestantem. Sed elatus studio

vereor ne longior fuerim. Erat autem difficile rem tantam
tamque praeclaram inchoatam relinquere; quamquam non tam
dicendi ratio^ mihi babenda fuit quam audiendi.

Tum Ootta comiter, ut solebat: Atqui^ inquit^ Vellei, nisi

tu aliquid 'dixisses, niliil sane ex me quidem audire potuisses.

Mihi enim non tam facile in mentem venire solet^ quare

verum sit aliquid^ quam quare falsum; idque cum saepe, tum,

cum te audirem^ paulo ante contigit. Roges me, qualem
naturam deorum esse ducam, nihil fortasse respondeam; quae-

ras^ putemne talem esse, qualis modo a te sit exposita^ nihil

dicam mihi videri minus. Sed ante quam adgrediar ad ea,

quae a te disputata sunt^ de te ipso dicam quid sentiam.

1. causarumque continuatione —
BiQiiog ccltlSv, die stoische Defini-

tion von si^ccQ^svrj.

4. Sequitur entspricht dem pri-

mum z. Anf. d. Paragr.

divinatio. De div. I, 1: divi-

nationem, id est praesensionem et

scientiam rerum futurarum.
5. si vos audire vellemus. Welche

hohe Bedeutung die Stoiker der
Mantik beilegten, geht daraus
hervor, daO die bedeutendsten Yer-
treter der Stoaumfangreiche Bucher
TtEQL iiavti%rig geschrieben haben,
in welchen sie formulierte Beweise
fiir die Moglichkeit und Berech-
tigung der divinatio vorbrachten.
Vgl. Cic. de div. I, welcher dem Posi-

donius folgt.

6. haruspices 'Opferschauer', au-
gures ' Vogelflugdeuter' , harioli

^Wahrsager', vates *Propheten\
coniectores ' Traumdeuter '

.

7. His terroribus — soluti. Des
Verdienstes, durch ihre Philo-

sophie viel zur Aufhebung des
Aberglaubens beigetragen zu haben,
riihmen sich die Epikureer oft.

Weshalb sie die Beseitigung des-

selben als ihre Aufgabe ansehen,
zeigt de fin. 1, 60: qua (superstitione)

qui est imhutus, quietus esse nun-
quam potest. Siehe dagegen die

Erwiderung Cottas § 117.

12. inchoatam 'unvollendet'.

quamquam — audiendi, Worte
hoflicher Bescheidenheit.

Kap. 21. § 57— 124. Wider-
legung der epikureisclien Lehre
dureli Cotta. § 57 — 61. Ein-
leitung, in welcher der Neu-
akademiker sich dagegen
verwahrt, daB er an die Stelle
der verkehrten Ansichten des
Velleius etwas positiv Rich-
tiges und Wahres zu setzen
vermoge.

14, Atqui 'und doch' in der Er-

widerung; de orat. 1, 167: JEgo vero

istos — ne foro quidem dignos

putarim. Atqui non defuit illis

patronis, inquit Orassus ,
eloquentia.

18. Boges me, ein hypothetischer^

Konjunktiv, ebenso wie im folgen-j

den quaeras = si quaeras.
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Saepe enini de familiari illo tuo videor audisse, cum te togatis 58

omnibus sine dubio anteferret et paucos tecum Epicureos e

Graecia compararet, sed, quod ab eo te mirifice diligi intel-

legebam, arbitrabar illum propter benevolentiam uberius id

6 dicere. Ego autem, etsi vereor laudare praesentem^ iudico

tamen de re obscura atque difficili a te dictum esse dilucide,

neque sententiis solum copiose, sed verbis etiam ornatius,

quam solent vestri. Zenonem, quem Philo noster coryphaeum 59

appellare Epicureorum solebat, cum Athenis essem^ audiebam
10 frequenter^ et quidem ipso auctore Philone^ credo, ut facilius

iudicarem, quam illa bene refellerentur^ cum a principe Epi-

cureorum accepissem, quem ad modum dicerentur. Non igitur

ille, ut plerique^ sed isto modo, ut tu^ distincte, graviter,

ornate. Sed quod in illo mihi usu saepe venit, idem modo,
15 cum te audirem^ accidebat, ut moleste ferrem tantum m-

genium (bona venia me audies) in tam leves^ ne dicam in tam
ineptas sententias incidisse. Nec ego nunc ipse aliquid ad- 60

feram melius. Ut enim modo dixi^ omnibus fere in rebus^

sed maxime in physicis^ quid non sit, citius^ quam quid sit,

20 dixerim. Roges me^ quid aut quale sit deus^ auctore utar 22
Simonide, de quo cum quaesivisset hoc idem tyrannus Hiero,

deliberandi sibi unum diem postulavit; cum idem ex eo postri-

die quaereret, biduum petivit; cum saepius duplicaret nume-
rum dierum admiransque Hiero requireret, cur ita faceret,

25'Quia, quanto diutius considero', inquit^ 'tanto mihi

1. de familiari illo tuo. Wer ge-

gemeint ist, wissen wir nicht, der
Name ist vielleiclit in den Hand-
schriften ausgefallen. Man hat an
den Epikureer Phadrus gedacht.

tiber diesen s. Einl. § 19.

togatis omnibus, allen Eomern,
im Gegensatz zu den Griechen.

2. sine dw&^o 'entschieden'. — mi-

rifice, s. z. § 73.

8. quam solent vestri. Im all-

gemeinen galt von den griechischen
Epikureern das, was Cic. Tusc. II, 7

die romischen von sich selbst

sagen laBt: se neqiie distincte neque
distrihute neque eleganter neque
ornate scrihere.

Zenonem, s. Einl. § 19. — Philo,

s. § 6.

coryphaeum. Cicero wendet grie-

chische Worte in lateinischer

Form nicht selten dann an, wenn
er Ausspriiche von Griechen re-

feriert. Vgl. III, 77: asotos. An

unserer Stelle folgt der rein la-

teinische Ausdruck sofort.

9. cum Athenis essem. Man wird
mehr an Cicero zu denken haben,
mindestens ist uns von Cottas
Aufenthalt in Athen nichts bekannt.
S. Einl. § 16.

11. quam illa hene. Wegen dieser

Wortstelluug, die vorziiglich bei

quam in der indirekten Frage haufig

ist, s. § 33 z. quo porro modo.
19. in physicis, zu der auch die

Theologie gehort. Vgl. § 9.

citius 'eher'. PhiL II, 25: citius

dixerivi iactasse se aliquos quam etc.

Brut. 238 : eam (accurationem) ut
citius vetei'atoriam quam oratoriam
diceres.

21. Simonides aus Ceos, der be-

riihmte Lyriker und Epigramma-
tiker, Zeitgenosse der Perserkriege.

Er lebte langere Zeit an dem
gastlichen Hofe des Konigs Hiero
von Syrakus.
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res videtur obscurior'. Sed Simonidem arbitror (non enim
poeta solum suavis, verum etiam ceteroqui doctus sapiensque

traditur), quia multa venirent in mentem acuta atque subtilia,

dubitantem, quid eorum esset verissimum, desperasse omnem
61 veritatem. Epicurus vero tuus (nam cum illo malo disserere

quam tecum) quid dicit^ quod non modo philosophia dignum
esset, sed mediocri prudentia?

Quaeritur primum in ea quaestione, quae est de natura

deorumj sintne di necne sint. Difficile est negare. Credo, si

in contione quaeratur, sed in buius modi sermone et con-

sessu facillimum. Itaque ego ipse pontifex, qui caerimonias

religionesque publicas sanctissime tuendas arbitror, is boc,

quod primum est, esse deos, persuaderi mihi non opinione

solum, sed etiam ad veritatem plane velim. Multa enim occur-

runt, quae conturbent, ut interdum nulli esse videan-

62 tur. Sed vide, quam tecum agam liberaliter; quae communia
sunt vobis cum ceteris philosophis, non attingam, ut hocipsum;
placet enim omnibus fere mihique ipsi in primis deos esse.

Itaque non pugno; rationem tamen eam, quae a te adfertur^

3. traditur sc. fuisse. Dergleicben
Ellipsen der Infinitivformen von
sum sind bei Cicero, von denBriefen
abgesehen, zieialich selten. An
unserer Stelle ist dieselbe durch
das Streben nach Kiirze innerhalb

der Parenthese veranlafit.

6. non modo — sed 'ich will

nicht sagen, sondern auch nur'.

Dieses 'auch nur' wird von Cicero

bei non modo — sed auch noch
besonders ausgedriickt, und zwar
entweder durch omnino, wie 111, 41,

p. Quinct. 77: MiM perdifficile est

contra tales oratores non modo tantam
causam perorare, sed omnino verbum
facere conari, oder seltener durch
etiam, wie p. Deiot. 15: tanto scelere

nonfnodo perfecto, sed etiam cogitato.

p. Mil. 5: ad eius non modo salutem

exstinguendam, sed etiam gloriam

infringendam. — esset, wegen der

consec. temp. s. § 39 z. fluerent.

8. in ea quaestione, quae est, s. II,

75 z. ah ea ratione, quae docet.

9. necne sint. Bei necne wird das

Verbum nur dann wiederholt, wenn
auf das zweite Glied derDoppelfrage
ein besonderer Nachdruck gelegt

werden soll. Vgl. III, 17. Tusc. II, 29

:

hoc doce, doleam necne doleam , nihil

interesse.

10. in contione. Vgl. de div. II,

28: soU sumus, licet verum inquirere

sine invidia (d. h. ohne in den Ver-
dacht der Gottlosigkeit zu koramen),
mihipraesertim deplerisque duhitanti.

11. pontifex. Das seit Sulla aus

15 Mitgliedern bestehende KoIIe-

gium der pontifices hatte die Ober-
aufsicht iiber den offentlichen und
privaten Gottesdienst. Den Vor-
sitz im KoIIegium fiihrte der pon-
tifex maximus.

12. is 'ich^ nimmt nach dem Re-
lativsatze das personliche Pronomen
wieder auf. De imp. Cn. Pomp. 55:

Nos, quorum maiores Antiochum re-

gem classe superarunt — ii nullo in

loco iam praedonihus pares esse pot-

eramus.
14. ad veritatem, der Wahrheit

gemaB, d. h. durch den Beweis der

Wahrheit. Das folgende plane ge-

hort zu velim. Vgl. ad Att. XT, 9, 3:

te, ut polliceris, videre plane velim.
ib. XVI, 6, 3: non dehet urgere, sed

tamen ei quoque satisfieri plane
volo. ib.XIII, 14,1: id ego planenolo.

15. nulli 'iiberhaupt keine'.
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non satis firmam puto. Quod enim omnium gentium generum- 23
que hominibus ita videretur, id satis magnum argumentum
esse dixisti, cur esse deos confiteremur. Quod cum leve

per se, tum etiam falsum est. Primum enim unde tibi notae

sunt opiniones nationum? Equidem arbitror multas esse

gentes sic immanitate efferatas^ ut apud eas nuUa suspicio

deorum sit. Quid? Diagoras, adsog qui dictus est^ posteaque 63

Theodorus, nonne aperte deorum naturam sustulerunt,? Nam
Abderites quidem Protagoras, cuius a te mo(fo mentio facta

est, sopbistes temporibus illis vel maximus^ cum in principio

libri sic posuisset: 'De divis, neque ut sint neque ut non
sint^ habeo dicere', Atheniensium iussu urbe atque agro

est exterminatus librique eius in contione combusti. Ex quo
equidem existimo tardiores ad hanc sententiam profitendam

multos esse factos^ quippe cum poenam ne dubitatio quidem
effugere potuisset. Quid de sacrilegis^ quid de impiis periuris-

que dicemus?
Tubulus si Lucius umquam^

Si Lupus aut Carbo, Neptuni filius,

Kaj), 23. § 62 — 64. Der von
der Ubereinstimmung aller
Menschen hergeleitete Be-
weis der Epikureer filr die
Existenz der Gqtter ist hin-
fallig, da jene Ubereinstim-
mung in Wirklichkeit nicht
vorhanden ist.

I. gentium generumque. Das erstere

bezeichnet das speziellere 'Yolker'
— 'Rassen^

6. nulla suspicio deorum. Da-
gegen wird mit mehr Recht Tusc.
I, 30 behauptet: nulla gens tam
fera, cuius mentem non imhuerit
deorum opinio, denn Ttdvteg ds &8av
Xcctsovg' avd^QcoTtoi. Hom. Od. 111,48.

7. Diagoras, Theodorus, Prota-
goras, s. § 2.

Nam, s. z. § 27. — modo: § 29.

II. De divis etc. Diog. Laert. IX,
51: TtEQL ^8V d^SCJV OV'/, 8%CO SidsvccL

ov^ ojg 8LGLV ovd"' (hg ovyi slglv
Ttollcc yaQ xcc yicoXvovrcc SLdivciL, rj ds
adrjXotrjg %aL §QCcxvg av b §L0g xov
avQ^QcoTtov. zJlo. Tavxrjv Ss rr]V

ccQxrjv zov GvyyQcc^iiaxog i^s^Xrj^rj

TtQog 'Ad^rjvaLcov %aL xcc ^LpXia avxov
%axi%avGav iv xfj ayoQa.

ut sint, gegen den Usus der
lateinischen Sprache wortlich dem
Griechischen nachgebildet.

12. habeo dicere fiir das haufigere

haheo, quae dicam auch III, 93. de
div. II, 136. Acad. 11,43. pro Rosc.

100. In den Briefen verbindet
Cicero hadeo auch mit andern
Verben, so haheo scrihere ad Att.

11,22, 6; haheo polliceri ad fam. I,

5, 3.

13. est exterminatus. Wenn man
den Angaben des Diog. Laert. IX,

54 Glauben schenkt, so geschah
dies im Jahre 411 auf die Anklage
eines gewissen Pythodorus, der zu
der Zahl der Vierhundert gehorte.

Andere nehmen mit mehr Wahr-
scheinlichkeit das Jahr 415 an,

jene erregte Zeit desHermokopiden-
prozesses, in welche auch die Ver-

urteilung des Diagoras fallt. Vgl.

Sauppe, Plat. Prot. p. 7.

in contione 'offentlich^

18. L. Hostilius Tuhulus, Prator

142, wird als verworfener Mensch
haufig von Cicero genannt. Nach
Asconius zu Cic. p. Scaur. I, 5 soll

er sich im Gefangnis getotet

haben. Vgl. III, 74.

19. Lupus. AIs Gegenstand hef-

tiger Angriffe von Seiten des
Lucilius auch von Horat. Sat. II,

1 , 68 erwahnt. Welcher Lupus ge-

meint ist, wissen wir nicht.
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ut ait Lucilius^ putasset esse deos, tam periurus aut tam
64 impurus fuisset? Non est igitur tam explorata ista ratio

ad id, quod vultis, confirmandum^ quam videtur. Sed quia

commune hoc est argumentum aliorum etiam philosopliorum,

omittam hoc tempore; ad vestra propria venire malo. 5

65 Concedo esse deos; doce me igitur, unde sint, ubi sint,

quales sint corpore, animo, vita; haec enim scire desidero.

Abuteris ad omnia atomorum regno et licentia; hinc, quod-

cumque in solum venit, ut dicitur, effingis atque efficis, Quae
primum nuUae sunt. Nihil est enim f quod vacet corpore; lo^

corporibus autem omnis obsidetur locus; ita nuUum inane,

^ nihil esse individuum potest. Haec ego nunc physicorum
oracula fundo, vera an falsa, nescio, sed veri tamen similiora

C. Papirius Carho, Anhanger des

C. Gracclius, ein eifriger Demagog,
beteiligt bei der Ermordung des
Scipio. De leg. III, 35: Carbonis
seditiosi atque improhi civis.

Neptuni fiUus. Gell. XV, 21:

feroeissimos et immanes et alienos

ah omni humanitate, tamquam e

mari genitos, Neptunifiliosdixerunt,
Cydopa et Cercyona et Scirona et

Laestrygonas. Vgl. U. XVI, 34:

ylavnri ds ae xCyixs d^dlccGaa, TtsxQai

d' i\XC^axoi^ oti roL voog iarlv ccTcr^vrjg.

1. Lucilius aus Suessa Aurun-
corum in Campanien von 180—103
V. Chr. Quint. X, 1 , 93 : Satura qui-

dem tota nostra est, in qua primus
insignem laudem adeptus Lucilius.

Von seinen Satiren sind zahlreiche

Fragmente erhalten.

4. commune aliorum philosophO'
rum z. B. mit den Stoikern. Vgl.
II, 12; II, 45 z. certa notione — prae-
sentiamus. III, 11.

§ 65—75. Die Ansicht Epi-
kurs, daB die Gotter aus
Atomen bestehen, ist ver-
kehrt.

6. unde sint — vita. Von dieser

Disposition wird von Cotta in der
Ausfiihrung abgewichen. Das ubi
sint behandelt er erst nach dem
quales sint corpore, animo in §.103.

8. atomorum — Ucentia. Uber
ihre willkurliche Abweichung s. § 69.

9. quodcumque in solum venit, i. e.

in humum, quodcumque ante pedes
nobis occurrit. Wjttenbach. Eine
sprichwortliche Redensart, 'was

uns in den Weg, in den Sinn
kommt^ Ad. fam. IX, 26, 2: Convivio

delector , ihi loquor, quod in solum,

ut dicitur. Afran. 40 (Ribb.): orhi-

tatem tuae senectuti malam metui,

quod in solum non venit caeco ac

dementi tihi.

10. NiJiil est enim. Nach diesen

Worten ist etwas ausgefallen, da
sich die folgende Kritik nicht gegen
die Atome, sondern gegen die An-
nahme eines leeren Eaumes richtet,

dessen Existenz Cotta mit den
meisten alten Naturphilosophen
gegeniiber den Atomikern und Epi-

kureern leugnet. Schoemann und
Mayor erganzen die Liicke zum
Teil mitBenutzung von Acad. I, 27
foIgendermaBen: nihil est enim —
in rertim natura mi nimum,
quod dividi nequeat; deinde^
ut sint, moveri nisi per inane
non possunt; inane autem id
dicis esse, — quod vacet corpore.

11. locus 'Raum'.

12. Haec — oracula. Die eben
ausgesprochenen Satze von den
Atomen und dem Haume. Cotta
nennt sie oracula, weil sie nach
seiner Ansicht von den Naturphilo-

sophen ohne den gehorigen Beweis
in der zuversichtlichsten Weise
vorgetragen wurden. Vgl. Tusc. I,

17: explicaho, nec tamen quasi

Pythius ApoIIo, certa ut sint et fixa,

quae dixero. Wegen fundo s. z. § 42.

13. nescio kennzeichnet den Stand-

punkt des Akademikers.
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quam vestra. Ista enim flagitia Democriti sive etiam ante

Leucippi; esse corpuscula quaedam levia^ alia aspera, rotunda

alia, partim autem angulata, hamata quaedam et quasi adunca,

ex liis effectum esse caelum atque terram nuUa cogente na-

5 tura^ sed concursu quodam fortuito, lianc tu opinionem^

C. Vellei, usque ad hanc aetatem perduxisti, priusque te quis ^
de omni vitae statu^quam de ista auctoritate deiecerit; ante

''-^'^-

enim iudicasti Epicureum te esse oportere^ quam ista cogno-

visti. Ita necesse fuit aut liaec flagitia concipere animo aut

10 susceptae philosophiae nomen amittere. QLuiijmm^-^'^a> 67

ut Epicureus esse desinas? Nihil equidem^ inquis, ut ratio-

nem vitae beatae veritatemque deseram. Ista igitur est veri-

tas? Nam de vita beata nihil repugno^ quam tu ne in deo

quidem esse censes, nisi plane otio langueat. Sed ubi est

15 veritas? In mundis^ credo, innumerabilibus, omnibus minimis ^""'^"'v^^^

temporum punctis aliis nascentibus, aliis cadentibus. An in
^***

individuis corpusculis tam praeclara opera nuUa moderante
natura, nuUa ratione fingentibus? Sed oblitus liberalitatis

meae, qua tecum paulo ante uti coeperam^ plura coniplector.

1 . flagitia = opiniones flagitiosae,

perversae, wie lil, 91, Tusc. IV, 73.

Durch das folgende hanc opinionem
wird flagitia wieder aufgenommen.

2. sive etiam — Leucippi ' oder soll

ich sagen^ — . Wegen dieses Ge-
brauches von sive zur Bezeichnung
einer gewissen Unsicherheit des Ur-
teiles oder eines Zweifels liber die

Angemessenheit eines Ausdruckes
vgl. p. Sull. 17: eiecto sive emisso Ca-
tUina. ad Att.VI, 2, 2 : maximae partes
istius officii sunt pueri Ciceronis sive

iam adulescentis. — Leucipptis aus Ab-
dera um 500 v.Chr.war der Begriinder
der Atomenlehre. Seine Ansichten
sind jedoch so unvollstandig iiber-

liefert, daO sie sichnicht mehr von
denen des Demokrit unterscheiden
Iassen,sodaBmanseitEpikurZweifeI
liber den Urheber der atomistischen
Lehrehegte. S.HirzeIUnters.I,p.l84.
quaedam — alia — alia — partim

— quaedam, eine ahnliche Mannig-
faltigkeit § 103. Tusc. V, 38.

5. natura sc. intellegenti im stoi-

schen Sinne, wie § 67: nulla mode-
rante natura. Uber natura im
epikureischen Sinne s. z. § 53.

7. de statu — deiecerit, das Bild
ist entlehnt vom Fechter. Vgl. orat.

129: adversarios de statu omni

deiecimus. Tusc. II, 14: me pudet
tam cito de sententia esse deiectum,

Xhnlich III, 5 : ex opinione movehit.

auctoritate = sententia^ die, weil

sie von Demokrit und Epikur ver-

treten wird, auctoritas genannt wird.

10. susceptae vertritt das Passivum
zu profiteri.

amt^^ere 'aufgeben, fahren lassen',

wie III, 124: captumamittere. ad.fam,
XV, 1,5: periculum est, ne amittendae

sunt omnes hae provinciae. Verr.

IV, 44: praeda de manibus amissa.

Quid enim mereas Vas willst

du dafiirhaben? um welchen Preis?'

Verr. IV, 135: quid arhitramini

JReginos merere velle, ut ah iis mar-
moreaVenus illa auferatur? de fin.

11,74: quid merearis, ut dicas, te

omnia voluptatis causa facturum.
15. innumerahilihus , s. z. § 53.

omnihus minimis, nicht omnihus
vel minimis, da dieser unmittelbare
AnschluO der Superlative minimus,
ultimus, extremus, summus an omnis
das regelmaOige ist. Vgl. 141; III, 86.

18. natura, s. z. § 66.

19. tecum *dir gegeniiber. 111,3:

ratio cum Lucilio; ad. Att. X, 1,4:

cumSextoservastigravitatem; ad fam.

V, 2, 6: satis haheas nihil me etiam

. tecum de tui fratris iniuria conqueri.
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Concedam igitur ex individuis constare omnia. Quid ad rem?
68 deorum enim natura quaeritur. Sint sane ex atomis; non

igitur aeterni. Quod enim ex atomis^ id natum aliquando

est; si nati, nuUi di ante quam nati; et si ortus est deorum^
interitus sit necesse est, ut tu paulo ante de Platonis mundo 5

disputabas. Ubi igitur illud vestrum beatum et aeternum,

quibus duobus verbis significatis deum? quod cum efficere

vultis, in dumeta correpitis. Ita enim dicebas^ non corpus

esse in deo^ sed quasi corpus^ nec sanguinem^ sed tamquam
sanguinem. lo

Hoc persaepe facitis^ ut, cum aliquid non veri simile

dicatis et effugere reprebensionem velitis, adferatis aliquid^
,

quod omnino ne quidem possit^ ut satij^s fuerit illud

M ipsum^ de quo ambigebatur, concedere "quam tam impudenter
resistere. Velut Epicurus cum videret^ si atomi ferrentur in 15

locum inferiorem suopte pondere^ nihil fore in nostra potestate^

quod esset earum motus certus et necessarius^ invenit^ quo
modo necessitatem effugeret^ quod videlicet Democritum fu-

gerat; ait atomum^ cum pondere et gravitate derecto deorsus

'plura complector, d. h. meine
Polemik richtet sich gegen An-
sichten, die ihr nicht allein ver-

tretet, gegen das in § 62 gegebene
Versprechen. Die Atomenlehre
haben die Epikureer mit Dem okrit

gemein.
5. paulo ante: § 20.

7. significatis deum^ vgl. § 49:
quae sit et heata natura et aeterna.

8. in dumeta correpitis, wohin
euch niemand zu folgen vermag.
Das Bild ist entlehnt von dem ge-
hetzten Wilde. Acad. II, 112: cum
sit enim campus, in quo exsultare

possit oratio, cur eam tantas in
angustias et in Stoicorum dumeta
compellimus?

13. ut satius fuerit, weil es un-
abhangig heiOen wiirde: satius fuit.

15. Velut Epicurus. Die Richtig-
keit seiner Behauptung weist
Cotta an drei Beispielen nach. Mit
§ 71 kehrt er zum Hauptgegen-
stande zuriick.

16. atomi— suopte pondere. Der
Behauptung Ciceros hier und in

§ 73, daO Demokrit, dem im all-

gemeinen Epikur folge, die senk-
rechte Bewegung der Atome, her-

vorgerufen durch die Schwere der-

selben, fiir die urspriingliche ge-

halten habe, steht das Zeugnis
des Aristoteles de cael. III, 2, phys.

VIII, 1, de gen. anim. II, 6 entgegeu,

nach dem wir vielmehr annehmen
miissen , daO Demokrit fiir die

Urbewegung der Atome eine an-

fangs- und endlose Wirbelbe-
wegung ansah , wahrend er es aus-

driicklich ablehnte, jene Urbewe-
gang zu erklaren. Vgl. Brieger, die

Urbewegung der Atome, Halle 1884.

16. nihil fore in nostra potestate.

Epikur, derkeine Wirbelbewegung
der Atome konstatierte , sondern
ein senkrechtes Fallen derselben,

nahm an, daO sie ein wenig von
der senkrechten Linie abwichen,
um einerseits denZusammenstoO der

Atome und damit die Weltent-
stehung zu ermoglichen, anderer-

seits die Freiheit des menschlichen
Willens zu retten, der ohne diese

willkiirhche Abweichung der Atome
dem unabanderlichen Naturgesetz

unterworfen gewesen ware. Vgl.

de fat. 23. Lucr. II, 251—93.
19. derecto, das ist die richtige

Schreibvveise , nicht directo, ent-

sprechend dem Verbum derigere,

^gerade richten^ gQgQimbQT dirigere

'nach verschiedenen Seiten hin

richten'.
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feratur, declinare paululum. Hoc dicere turpius est quam 70

illud, quod vult, non posse defendere. Idem facit contra

dialecticos; a quibus cum traditum sit in omnibus diiunctioni-

bus, in quibus "^aut etiam aut non' poneretur, alterum

utrum esse verum^ pertimuit^ ne^ si concessum esset huius

modi aliquid, 'Aut vivet cras aut non vivet Epicurus',
alterutrum fieret necessarium: totum boc 'aut etiam aut
non' negavit esse necessarium; quo quid dici potuit obtusius?

Urgebat Arcesilas Zenonem^ cum ipse falsa omnia diceret^ quae
sensibus viderentur^ Zeno autem non nuUa visa esse falsa^ non
omnia. Timuit Epicurus, ne^ si unum visum esset falsum,

nullum esset verum: omnes sensus veri nuntios dixit esse.

Nihil horum nimis callide; graviorem enim plagam accipiebat^

1. turpius est. De fin. I, 19: ait

enini decUnare atomum sine causa;
quo nihil turpius physico, quam fieri

quicquam sine causa dicere.

3. traditumsit, s. § 8 z. accepisset.

in omnihus diiunctionibus *in

allen disjunktiven Satzen'.

4. etiam 'ja', wie ad Att. VII, S,

12: Quid superest? Etiam. ib. II,

6,2: aUud quid? JEtiam. Acad. II,

104:1 aut^ etiam' aut^non respondere.

Begriffe, die sicli verhalten wie
ja' zu 'nein, nennt dieLogikkon-
tradiktorische. Konnen dieselben
von einem Subjekte ausgesagt
werden, so kommt diesem not-

wendig der eine zu, sobald ihm
der andere abgesprochen wird (prin-

cipium exclusi medii).

7. totum hoc — negavit. Ygl. de
fato 37: illud tamen dicunt (Epi-

curei) veras esse ex contrariis di-

iunctiones, sed, quae in his enuntiata
essent, eorum neutrum esse verum,
Aus dieser Stelle siebt man, dafi

Epikur nicbt die logiscbe Richtig-
keit der Disjunktion uberhaupt
leugnete , sondern nur die materielle

Wahrheit jedes einzelnen der beiden
Satze in Disjunktionen bestritt,

welche sich auf die Zukunft be-

ziehen. Der Satz 'Epikur wird
morgen leben^ ist an und fiir sich

unrichtig, denn das Gegenteil kann
eintreten, und ebenso verhalt es

sich mit dem zweiten Satze der
Disjunktion. — Wir schalten vor

ClCERO, DE NATURA DEORUM.

den Worten totum — necessarium
ein Satzchen ein: 'was thut er da?'
Dasselbe Asyndeton bald nachher:
omnes sensus — dixit esse.

9. TJrgebat. Das dritte Beispiel

wird ohne Ubergangspartikel an-

gefiigt. Das Asyndeton und die

ganze Satzform charakterisiert die

Lebhaftigkeit der Hede.

Arcesilas, s. § 11. — Zenonem,
s. §36.

falsa omnia. Genauer Acad.
11,77: nullum tale esse visum a
vero, ut non eiusdem modi etiam
a falso posset esse.

10. non omnia, namlich nicht

die evidente, deutliche, begriffliche

Vorstellung, die cpccvxaGia naxcc-

lri7txi%ri = visum comprehendibile
(Acad. I, 41). VgL § 12.

12. omnes sensus veri nuntios.

Alle Erkenntnis des Menschen
stammt nach Epikur aus den Sinnen.

Die Sinneswahrnehmung mufi wahr
sein, denn sonst gabe es keine Ge-
wifiheit im praktischen Leben.
Wenn so oft Sinnestauschungen
vorkommen, so ist dies dermangel-
haften Beurteilung des Wahrge-
nommenen, nicht aber den Sinnen
zuzuschreiben.

13. niniis nach Negationen 'son-

derlich, gerade'. Statt dessen ge-

braucht Cicero auch ita, admodum,
und bei Verben vaJde, magnopere
(III, 3).

5
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71 ut leyiorem repelleret. Idem facit in natura deorum; dum
individuorum corporum concretionem fugit^ ne interitus et

dissipatio consequatur^ negat esse corpus deorum, sed tam-

26 quam corpus, nec sanguinem, sed tamquam sanguinem. Mira-

bile videtur, quod non rideat tiaruspeXj cum haruspicem vi- 5

derit; hoc mirabilius, quod vos inter vos risum tenere possitis.

^Non est corpus, sed quasi corpus'. Hoc intellegerem quale

esset, si in ceris fingeretur aut fictilibus figuris; in deo quid

sit 'quasi corpus'^ aut quid sit 'quasi sanguis', intellegere non
72 possum; ne tu quidem^ Vellei, sed non vis fateri. Ista enim lo

a vobis quasi dictata redduntur, quae Epicurus oscitans balu-

cinatus est, cum quidem gloriaretur^ ut videmus in scriptis,

se magistrum habuisse nullum. Quod ei non praedicanti

tamen facile equidem crederem, sicut mali aedificii domino
glorianti se architectum non habuisse; nihil enim olet ex i5

Academia, nihil ex Lyceo, nihil ne e puerilibus quidem dis-

1. ut leviorem repelleret, Dem
Akademiker muBte cler Satz: nullum
visum esse verum minder bedenk-
lich erscheinen, als die extreme
Behauptung Epikurs: omnes sensus

veri nuntios, der dementsprechend
z. B. von der Sonne annehmen
muBte: tantum esse, quanius
videatur. Acad. II, 82.

in natura deorum. Wegen in s.

I, 75 z. in Venere Coa,
2. dum — concretionem fugit. Der

Ausdruck kann zu MiBverstand-
nissen Yeranlassung geben. Denn
nicht um einer Zusammensetzung
der Gotterleiber au3 Atomen zu
entgehen (diese konstatiert Epikur,
wie Cotta weiB, s. § 68 und 110),

sondern um die daran sich knilpfen-

den Konsequenzen zu meiden (ne

interitus— consequatur) , nimmt Epi-
kur nach der Ansicht des Akade-
mikers seine Zuflucht zu dem quasi
corpus der Gotter. In Wirklichkeit
hatte Velleius § 49 diesen Grand
fiir die Unverganglichkeit seiner

Gotter nicht geltend gemacht.
3. negat — sed. Aus dem nega-

tiven BegrifFe ist, wie oft, zu dem
zweiten Satzgliede der affirmative

zu entnehmen: dicit esse, Vgl. §17:
nolo — sed.

4. Mirahile videtur etc. De div.

II, 51 : Vetus autem illud Catonis, qui
mira7'i se aiehat, quod non rideret lia-

ruspex, haruspicem cum vidisset.

8. si in ceris fingeretur , wenn man
es sich an Wachsfiguren vorstellte,

wenn man an Wachsfiguren dachte.

11. dictata ist das, was dem
Schiller vom Lehrer zum Aus-
wendiglernen diktiert ist. Wird
dies ohne Uberlegung und Ver-
standnis hergesagt, so triiFt solche

der hier ausgesprochene Tadel.

Tusc. II, 26: sed is quasi dictata,

nullo dilectu, nulla elegantia. Von
Epikur wissen wir, daB er seine

Schiiler anhielt, seine Lehrsatze

wortlich auswendig zu lernen.

Diog.X, 12.

12. in scriptis. Nach Diog. Laert.

X, 13 in einem Briefe an Eurydikus.

14. facile 'gern, nicht bloB bei

Verben, welche ein Zugestehen,
Einraumen bezeichnen, wie concedo,

permitto^ patior (74), sondern auch in

anderen Wendungen. S. ad Att. XIII,

26,2: locum liaheo nullum^ uhi fa-

cilius esse possim quam Asturae. de
ofP. 11,66: diserti hominis et facile

lahorantis,

15. nihil (Accus.) olet ex Aca-
demia, er laBt nicht das geringste

merken von einer Bekanntsehaft
mit der Akademie und dem Lyceum,
d. h. mit Plato und Aristoteles.

16. e puerilihus disciplinis, ge-

meint die syAvv.Xiog TtaLdsLcc, der

hohere Schulunterricht, bestehend
aus Grammatik, Rhetorik, Arith-

metik, Musik. Athen. XIII, 588:
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ciplinis. Xenocratem audire potuit, quem virum, di immor-
tales! et sunt qui putent audisse; ipse non vult; credo plus

nemini. Pamphilum quendam, Platonis auditorem, ait a se

Sami auditum; ibi enim adulescens habitabat cum patre et

5 fratribus^ quod in eam pater eius Neocles agripeta venerat;

sed cum agellus eum non satis aleret, ut opinor, ludi magister

fuit. Sed hunc Platonicum mirifice contemnit Epicurus: ita 73

metuit, ne quid umquam didicisse videatur. Tn Nausiphane
Democriteo tenetur; quem cum a se non neget auditum, vexat

10 tamen omnibus contumeliis. Atqui si haec Democritea non
audisset, quid audierat? quid est in physicis Epicuri non a

Democrito? Nam etsi quaedam commutavit^ ut quod paulo

'EnC-AOVQog iyyivyiXtov Ttacdslag diivrj'

rog cov, eiKxnccQi^s kccI xovg bfioicog

aVT^ BTcl (piXoOOCpiaV TtCCQSQXOliS-

vovg, Ygl. IT, 47 flg.

1. Xenocratem^ s. § 34. — quem
virumj de re publ. I, 3 : nohilem in
primis philosophum.

2. et sunt 'und in der That, und
wirklich'.

audisse sc. eum. So laBt Cicero
zuweilen das Pronomen demonstr.
in der Konstruktion des Accus. c.

Inf. aus, wenn sich dasselbe leicht

aus dem Zusammenhange erganzen
laBt. Haufiger ist die Unterdriick-
ung des Pronomen pers. und reflex.,

namentlich dann, wenn ein Inf.

von einem anderen abhangig ist, der
dasselbe Subjekt hat. Vgl. § 84:

confiteri nescire, § 109 : Puderet me
dicere non intellegere.

credo plus. Phil. II, 38: plus
dixerit. de leg. II, 3 : plus delectet.

So findet sich in einigen Yerbin-
dungen plus fiir magis^ ebenso wie
der Positiv multum fiir magnopere.
Caes. b. G. III, 9, 3: multum confi-

dere. ib.VII, 55, 10 : multumadiuvare.
3. PamphiluSj sonst nicht weiter

bekannt.

5. agripeta = nXrjQovxog. Im
Jahre 366 war Samos, welches von
den Persem unterworfen worden
war, Yon Timotheus wiederer-
obert worden. Die eingezogenen
Landereien, im ganzen 2000 Par-
zellen, wurden im Jahre 351 an
arme Athener verteilt.

7. fuit, wir: 'er wurde', wahrend
der Lateiner schlechtweg die in

der Yergangenheit vollendete Hand-
lung bezeichnet, ohne den Uber-
gang in einen neuen Zustand, der aus
dem Zusammenhange leicht er-

sichtlich ist, besonders auszu-

driicken. Ygl. II, 167: Nemo vir

magnus fuit. Cat. Mai. 8: Nec, si

ego Seriphius essem, nec tu, si

Atheniensis, clarus umquam fuisses

{iysvov ccv). SalL Cat. 20,7: vulgus

fuimus sine gratia. Liv. XXXIV, 21

:

locupletior in dies provincia fuit.

mirifice, zur Bezeichnung eines

sehr hohen Grades, wie § 58 u.

oft. b. Cic.

ita = usque eo im Epiphonem.
8. In Nausiphane — tenetur, so

wie man sagt in maleficio, in re

manifesta teneri (Verr. III, 178), ein

kriminalistischer Ausdruck = con-

vincitur. Ygl. III, 74. Beim Nausi-
phanes ist er iiberfuhrt, von ihm
gelernt zu haben. — Nausiphanes
aus Teos, einer ionischen Stadt an
der lydischen Kiiste, wird bald als

Anhanger Demokrits, bald als

Schiiler des Skeptikers Pyrrho be-
zeichnet.

9. vexat— contumeliis. YgLDiog.
Laert. X, 8 : nXsvyiova avxov s%aXsL

v,al dyQa^iiaTov yial aTCaxsava %a\

TtOQVOV.

10. Atqui si etc. Sinn: Wenn
Epikur die demokritischen Satze
von Nausiphanes, auf den er so

schimpft, nicht gelernt haben sollte,

von wem hat er dieselben dann
gelernt? Stimmt doch seine Physik
mit der des Demokrit fast voll-

standig iiberein.

5*
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ante de inclinatione atomorum dixi^ tamen pleraque dicit

eadem, atomos, inane^ imagines, infinitatem locorum innumera-
bilitatemque mundorum, eorum ortus, interitus^ omnia fere,

quibus naturae ratio continetur. Nunc istuc 'quasi corpus'

74 et 'quasi sanguinem' quid intellegis? Ego enim te scire ista 6

melius quam me non fateor solum, sed etiam facile patior;

cum quidem semel dicta sunt, quid est, quod Velleius intel-

legere possit^ Cotta non possit? Itaque corpus quid sit,

sanguis quid sit^ intellego, quasi corpus et quasi sanguis

quid sit, nuUo prorsus modo intellego. Neque tu me celas^ lo

ut Pytliagoras solebat alienos^ nec consulto dicis occulte tam-

^ quam Heraclitus, sed (quod inter nos liceat) ne tu quidem
intellegis. IUud video pugnare te, species ut quaedam sit

deorum, quae nihil concreti babeat^ nihil solidi^ nihil expressi,

nihil eminentiS; sitque pura^ levis^ perlucida. Dicemus igitur i5

idem, quod in Venere Coa: corpus illud non est, sed simile

2. locorum^ s. z. § 65.

4. naturae ratio, s. § '20.

Nunc nimmt den durch die

Digression iiber die Lehrer Epikurs
unterbrochenen Faden wieder auf.

7. cuni semel dicta sunt, d. li. ist

einmal einGedanke in Worte gefaBt.

11. alienos. Die Pytliagoreer liiel-

ten streng darauf, daB die Lehren
und Gebrauclie ihres geheimen Or-

dens nicht ausgeplaudert wurden.
12. HeracJitus aus Ephesus, seine

Bliitezeit fallt um 500 v. Chr.Wegen
der Dunkelheit seiner Rede wurde
er 6 6yi0T£Lv6g genannt. Daran, daO
er absichtlich seine Gedanken ver-

borgen habe, wie Cicero auch de
fin. II, 15 und unten III, 35 be-

hauptet, ist nicht zu denken; der
Grund fiir das schwierige Ver-
standnis seiner Schriften war viel-

mehr zu suchen in seiner bilder-

reichen Darstellung und in seiner

kurzen und pragnanten Ausdrucks-
weise. — Wegen tamguam s. 102
z. quasi.

quod inter nos liceat sc. dicere,

'unter uns gesagt'.

13. Illud — pugnare 'die Ansicht
verfechten oder einfach 'behaupten .

Ygl. die ahnlichen metaphorischen
Ausdriicke vincere 'erweisen', de-

fendere 'zur Verteidigung sagen'.

Wegen ut — sit == ut esse prohes
8. % 21 2. ut fuerit.

15. nihil eminentis. Dieser Gene-

tiv wird gerechtfertigt durch die

voraufgehenden Genetive der Ad-
jectiva nach der zweiten Deklina-
tion. Liv. V, 3, 8: si quidquam in vohis

non dico civilis, sed humani esset.

sitque, que 'sondern^, in dem-,
selben Sinne steht auch atque, acl

potius und et nach negativen Satzen.

S. II, 56: contraque, 111, 84: atque. ^

IQ.in Venere Goa. Das gepriesene
Meisterwerk des Apelles , eines Zeit-

genossen Alexanders des GroBen,
Aphrodite wurde von ihm darge-
stellt als avadvoiisvY}^ d. i. aus den
Meeresfluten emporsteigend. Das
Bild gehorte den Koern, wurde
aber spater unter Augustus nach
Rom gebracht und in dem Tempel
Casars aufgestellt. — Wegen in

Von der K. V.' eig. 'wenn die K. V.

in Frage kommt', 'in betreff der
K. V.' vgl. Tusc. I, 88: dici autem
hoc in te satis suhtiliter non potest

und C. F. W. MuIIer zu de ofF. I, 61:
^ Sehr eigentiimlich ist der Gebrauch
der Praposition in im Lateinischen,

indem dieselbe nicht von einem
bestimmten Worte abhangt, sondern
frei und selbstandig zum ganzen
Satze bezogen wird'. Vgl. 11,67:

in ea dea precatio extrema est, II,

123: ut in araneolis, 11,124: est

admiratio in hestiis,lll^ 18: indomo
pulchra, 1,71; 120: in natura de-

orum^ III, 83: in eo cavillatus est^

III, 87 : in virtute gloriamur.
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corporis, nec ille fusus et candore mixtus rubor sanguis est,

sed quaedam sanguinis similitudo; sic in Epicureo deo non
res, sed similitudines rerum esse. Fac id, quod ne intellegi

quidem potest, milii esse persuasum; cedg mihi istorum adum-
bratorum deorum liniamenta atque Tormas. Non deest lioc 76

loco copia rationum^ quibus docere velitis humanas esse formas
deorum; primum quod ita sit informatum anticipatumg^ee

mentibus nostris, ut homini, cum de deo cogitet, forma
occurrat humana; deinde quod, quoniam rebus omnibus excellat

natura divina, forma quoque esse pulcherrima debeat, nec

esse humana uUam pulchriorem; tertiam rationem adfertis,

quod nulla alia figura domicilium mentis esse possit. Primum 77

igitur quidque considera quale sit; arripere enim mihi vide-

mini quasi lestrgpJJJSg. rem nuUo modo probabilem. Omnino
quis tam caecus in contemplandis rebus umquam fuit, ut non
videret species istas hominum collatas in deos aut consilio

quodam sapientium, quo facilius animos imperitorum ad deo-

rum cultum a vitae pravitate converterent^ aut superstitione,

ut essent simulacra, quae venerantes deos ipsos se adire cre-

derent? Auxerunt autem haec eadem poetae, pictores, opifices;

erat enim non facile agentes aliquid et molientes deos in

aliarum formarum imitatione servare. Accessit etiam ista/^»^^'^'^

opinio fortasse, quod homini homine pulchrius nihil videbatur.

3, res 'Realitat'. — esse, der tJber-

gang aus der oratio recta in die

oratio obliqua wie oft.

4. adumlratorum deorum. Der
Ausdruck ist hervorgerufen durch
den vorliergehenden Vergleich.

Dergleichen Schattenrisse (adum-
hraiae imagines) pflegt der Maler
zu entwerfen, im Gegensatz zu dem
solida, expressa, eminens effigies des
Bildhauers.

§ 76— 102. Die Grunde,
welche Epikur fiir die men-
schenahnliche Gestalt der
Gotter anfilhrt, werden
widerle gt.

11. nec esse — pulchriorum man
erwartet nec sit pulchrior. Dadurch,
daB dieser Gedanke nicht mehr von
derKausalkonjunktion abhangig ge-

macht, sondern selbstandig hin-

gestellt wird, erhalt derselbe

groBeres Gewicht.
12. Frimum quidque ,

jedesmal
das erste, was die Reihenfolge er-

giebt = omnia deinceps^ wie III, 7.

13. arripere, ein verstarktes

sumere, s. z. § 89.

16. consilio quodam sapientium.
Niemand wilrde heutzutage einen
so kiinstlichen Grund fiir eine so

einfache Erscheinung suchen. Es
war natiirlich, daO man der er-

habensten Personlichkeit, die in-

begriffen ist in der Idee Gottes,

diejenige Gestalt beilegte, in der
sich der Begriff der Personlichkeit

am deutlichsten offenbarte. Mayor.
19. ut essent simulacra, gegen

diese Ansicht spricht der Tier-

dienst der Agypter.
deos ipsos se adire. So klagen

Div. in Caec. 3 die Sikuler: sese

iam ne deos quidem in suis urhibus
ad quos confugerent hahere, quod
eorum simulacra sanctissima G.

Verres ex deluhris religiosissimis

ahstulisset. Schoem.
22. in aliarum formarum imitatione

'in einer andern Gestalt'.

23. opinio quod — videhatur,

s. II, 75 z. ratio, quae docet. Das
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Sed tu hoC; physice, non vides, quam blanda conciliatrix et

quasi sui sit lena natura? An putas uUam esse terra mari-

que beluam, quae non sui generis belua maxime delectetur?

Quod ni ita esset, cur non gestiret taurus equae contrectatione^

equus vaccae? An tu aquilam aut leonem aut delpbinum 5

uUam anteferre censes figuram suae? Quid igitur mirum, si

boc eodem modo homini natura praescripsit^ ut nihil pulchrius

quam hominem putaret, eam esse causam, cur deos hominum
similes putaremus?

73 Quid censes? si ratio esset in beluis^ non suo quasque lo

28 generi plurimum tributuras fuisse? At mehercule ego (dicam

enim, ut sentio) quamvis amem ipse me, tamen non audeo
dicere pulchriorem esse me, quam ille fuerit taurus, qui vexit

Europam. Non enim hoc loco de ingeniis aut de orationibus

nostris, sed de specie figuraque quaeritur. Quodsi fingere i5

nobis et iungere formas velimus^ qualis ille maritimus Triton

pingitur, natantibus invehens beluis adiunctis humano corpori,

Imperfectum steht mit Rucksicbt
auf die Zeit, in welcher diese An-
siclit entstand.

1. jpliysice, ironisch, bei dem man
doch eine solche Erkenntnis voraus-
setzen sollte. Die Epikureer thaten
sich besonders auf ihre Physik viel

zu gute. Vgl. § 83
;

II, 48.

2. sui sit lena natura. Indem
jedem die eigene Gestalt, ver-

glichen mit der Gestalt von Ge-
schopfen anderer Arten , als die vor-

ziiglichere erscheint_, wirbt die

natilrliche BeschafFenheit eines

jeden, wie eine Kupplerin fiir ihre

Kreaturen , fiir sich selbst.

3. quae non — delectetur. Ahnlich
der Komiker Epicharmus bei Diog.
Laert. III, 16: d^av^aorbv ovdev
86X1 Tccvd'' ovrco XsysiVj ovd'

avdavsiv avtOLOiv avzovg nal 8o%Siv
%aX(og 7tscpv%SLV' nal yaq a nvcov

Y,vvi ^aXliarov sl^sv cpaCvsrai^ %ai
§ovg ^Oi, bvog d' ovco nccXliOrov

ionv^ vg 8' vt.

8. cur — putaremus 'weshalb
wir halten mochten', Konj. potent.

der Yergangenheit. Ygl. p. Rosc.
92: Video igitur causas esse per-

muUas, quae istum impellerent,

'Griinde, die ihn bestimmen moch-
ten. Verr. IV, 11: Veri simile

non est, ut ille religioni suae pecu-
niam anteponeret.

10. Quid censes? In der Ver-
bindung quid censes? mit nach-
folgendem Accus. c. Inf. dient quid
zur Einleitung der Frage und wird
im folgenden durch eine speciellere

Frageform wieder aufgenommen.
S. § 82. p. Rosc. Am. 49 : Quid
censes? hunc ipsum Boscium quo
studio esse in rusticis rehus? de
orat. III, 34: quid censetis? si omnes,
qui ubique sunt oratores, amplecti

voluerimus, nonne fore ut etc.

quasque, samtliche Tiere je einer

Gattung, deshalb der Plural.

14. Europam , die Tochter des

phonicischen Konigs Agenor, von
Zeus in der Gestalt eines Stieres

iiber das Meer nach Creta entfiihrt.

Ov., Met. II, 850 fig.

de orationibus nostris 'umunsere
Sprache'. Der Plural wegen des

voraufgehenden ingeniis im Inter-

esse der Konzinnitat, Vgl. p. Mur.
1 : ut vestrae mentes cum populi Bo-
mani voluntatibus (= voluntate)

suffragiisque consentiant. Zum Ge-
danken s. de off. I, 51 : sunt enim
(bestiae) rationis et orationis expertes.

16. Triton ein Meergott, nach
Hesiod der Sohn des Neptun und
der Amphitrite. Er wird darge-

stellt als eine Menschengestalt,
deren unterer Teil in zwei Delphin-
schwanze auslauft.
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nolis esse. Difficili in loco versor. Est enim vis tanta na-

turae^ ut homo nemo velit nisi liominis similis esse. [Et 79

quidem formica formicae.] Sed tamen cuius hominis? quotus

enim cjuisque formosus est? Atlienis cum essem, e gregibus

5 enheborum vix singuli reperiebantur. Video^ quia arriseris^

sed ita tamen se res habet. Deinde nobis, qui concedentibus

philosophis antiquis adulescentulis delectamur, etiam vitia^.^

saepe iucunda sunt. Naevus in articulo pueri delectat Al-

caeum. At est corporis macula naevus. llli tamen hoc himen
10 videbatur. Q. Catulus, huius coUegae et familiaris nostri

pater^ dilexit municipem tuum Roscium, in quem etiam illud

est eius:

1. nolis esse. Cotta sagt: der

Begriif der Sclionlieit ist so relativ,

daO man einerseits einem Tiere

den Preis der Scbonheit zuerkennen,
andererseits den Tausch mit einem
Gotte verschmahen wiirde.

3. [Et quidem formica formicae.']

Eine storende Randbemerkung, die

die vorhergebende Behauptung
Cottas bekraftigen v^ilL Aber von
den Tieren war in den vorher-

gehenden Paragraphen die Rede;
mit den Worten difficili in loco

versorgeht Cotta ausschheOlich zum
Menschen iiber, und nur auf diesen

nimmt er in seinem weiteren Yor-
trage Bezug.

Sed tamen 'indessen^ beschran-
kend und berichtigend.

4. e gregihus ephehoriim. Die dem
Knabenalter entwachsenen jungen
Leute in Athen pfiegten sich zum
Zweck gymnastischer Ubungen in

Gymnasien zu vereinigen. — grex
stehender Ausdruck von dergleichen
Yereinigungen zur Yerfolgung ge-

meinsamer Zwecke. De orat. I, 42

:

philosophorum greges. de fin. I, 65

:

amicorum greges.

6. reperiehantur e 'fanden sich

unter .Vgl. p. Sull. 27: sin quaeris, qui
sint Bomae regnum occupare conati,

€x domesticis imaginihus invenies.

6. concedentihus philosophis, z. B.

Platos, der jedoch die sinnliche

Lust verwarf und nur das Wohl-
gefallen billigte, welches wir beim
Anblick schoner Korper empfinden,
durch welches zugleich das Yer-
langen nach geistiger Schonheit in

uns erweckt werde.

9. Alcaeus, der beriihmte Lyriker.

Wegen pueri vgL Hor. carm. I, 32,

10: canehat et Lycum nigris oculis

nigroque crine decorum.
10. Q. Lutatius Gatulus, derYater,

war zugleich mit Marius Konsul im
Jahrel02. (Uber seinenTod s. 111,80.)

Ein anderes Epigramm auf einen
schonen Knaben, von ebendemselben
verfaOt, hat Gellius XIX, 9, 14 ilber-

liefert. Sein Sohn wurde im
Jahre 82 der Kollege Cottas im
Pontifikate.

huius, hic von dem, was sinnlich

oder geistig uns nahe steht: 'des

uns allen wohl bekannten . Ygl.

107: hoc Orphicum carmen, II, 6:

avus huius adulescentis.

11. Boscium, gebiirtig aus La-
nuvium, sonst wissen wir nichts

von ihm. DaB, wie man gewohn-
lich annimmt, der beriihmte

Schauspieler, der Freund Ciceros

gemeint ist, ist unwahrscheinlich.

Mindestens sind die perversissimi

oculi mit der Thatigkeit des Ros-
cius, der oft ohne Maske auftrat

(de orat. III, 102) kaum vereinbar,

denn animi est omnis actio et imago
animi vultus, indices oculi (de

orat. III, 221). Der Schauspieler
Eoscius war nicht sowohl der
Liebling des Catulus, als des ge-
samten romischen Publikums. End-
lich laBt Cicero den Cotta in einer

soIchenWeise vonEoscius sprechen,
wie er von einem eng befreundeten
Manne, der damals, als Cicero

diese Biicher schrieb, nicht mehr
zu den Lebenden gehorte, wohl
kaumjemand hatte sprechen lassen.
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Constiteram exorientem Auroram forte salutans,
Cum subito a laeva Roscius exoritur.

Pace mihi liceat, caelestes, dicere vestra,
Mortalis visust pulclirior esse deo.

Huic deo pulchrior; at erat, sicuti hodie est, perversissimis 5

oculis. Quid refert^ si hoc ipsum salsum illi et venustum

Q videbatur? Redeo ad deos.

Ecquos, si non tam strabones^ at paetulos esse arbi-

tramur? ecquos naevum habere? ecquos silos^ flaccos, fron-

tones, capitones, quae sunt in nobis? an omnia emendata in lo

illis? Detur id vobis; num etiam una est omnium facies?

nam si plures, aliam esse alia pulchriorem necesse est. Igitur

aliquis non pulcherrimus deus. Si una omnium facies est,

florere in caelo Academiam necesse est; si enim nihil inter

deum et deum differt^ nuUa est apud deos cognitio, nuUa i5

81 perceptio. Quid, si etiam, Vellei, falsum illud omnino est,

nuUam aliam nobis de deo cogitantibus speciem nisi hominis
occurrere? tamenne ista tam absurda defendes? Nobis for-

tasse sic occurrit, ut dicis; a parvis enim lovem, lunonem,
Minervam^ Neptunum, Volcanum^ Apollinem reliquosque deos 20

ea facie novimus qua pictores fictoresque voluerunt, neque

1. salutans = venerans. P. Rosc.
Am. 56: deos salutatum venerint.

Ter. Phorm. IV, 1, 81 : ego deospenates
hinc salutatum domum devortar.

2. a laeva, auf dieser Seite er-

schienen nach cler Auguraldisciplin
die gliickbringenden Zeichen. De
div. II, 82 : Ita nohis sinistra viden-

tur, Graiis et harbaris dextra meliora.

6. salsum 'interessant^

8. strahones — paetulos. Comm.
Cruq. z. Hor. sat. I, 3, 44: straho

dicitur, qui est detortis oculis, paetus
autem, qui est oculis leniter de-

clinatis cuique huc atque illuc

celeriter volvuntur.

arhitramur 'sollen wir gl auben',

im Lateinischen steht regelmaOig
der Indikat. , da die Frage nicht
einen zweifelhaften EntschluB ent-

halt, sondern vielmehr eine not-

wendige Folgerung dem Ermessen
des fremden Urteils anheimstellt.

Ygl. § 83: facimus, § 91: putamus
und Seyffert z. Lael. § 24.

10. quae fiir qui verallgemeinert:
'Fehler, welche'. YgL l,Sd:dialec-
ticonun more, quae, II, 7 : ea ostendi

111,61: quae digna sunt.

12. pulchriorem necesse est. Cotta
betont einseitig den Gradunter-
schied , wahrend man sich sehr
wohl verschiedene Gottergestalten
denken kann, von denen jede in

ihrer Art das hochste Ideal der
Schonheit reprasentiert.

Igitur an der Spitze des Satzes,

wie gewohnlich in der conclusio

des Syllogismus.

14. florere — Academiam. Da
sich die Gotter gegenseitig nicht
zu unterscheiden vermochten, so

wiirden sie in der Lage der Neu-
akademiker sein, denen nach ihrem
eignen Gestandnis das sichere

Wissen abgeht. Cotta iibersieht

bei seinem Scherz, daB trotzdem
die Gotter sehr wohl anderes er-

kennen konnten.
16. si etiam faJsum illud est,

man hatte vielmehr erwartet: si

illud etiam falsum est. Ahnliche
Ungenauigkeiten in der Wort-
stellung s. § 101: tamen^ II, 154:

recte esse dicuntur.

21. ea facie. Der Ablat. qualit.

pradikativisch, wie II, lOiperturhatis

animis, Pbil. XIII, 13 : eumque co-
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solum facie, sed etiam ornatu, aetate, vestitu; at non Aegyptii

nec Syri nec fere cuncta barbaria; firmiores enim yideas apud

eos opiniones esse de bestiis quibusdam quam apud nos de

sanctissimis templis et simulacris deorum. Etenim fana multa 82

5 spoliata et simulacra deorum de locis sanctissimis ablata vide-

mus a nostris; at vero ne fando quidem auditum est croco-

dilum aut ibim aut faelem violatum ab Aegyptio. Quid igitur

censes? Apim illum, sanctum Aegyptiorum bovem, nonne
deum videri Aegyptiis? Tam bercle quam tibi illam vestram

10 Sospitam, quam tu numquam ne in somnis quidem vides nisi

cum pelle caprina, cum hasta^ cum scutulo, cum calceolis ^
re;gandis. At non est talis Argiva nec Romana luno. Ergo
aKaT species lunonis Argivis, alia Lanuvinis, alia nobis. Et
quidem alia nobis Capitolini, alia Afris Hammonis lovis. Non ^

15 pudet igitur physicum, id est speculatorem venatoremque na-

gnovisse paratissimo animo, Ebenso
der Genetiv Caes. b. G. V, 6: quod
eum magni animi cognoverat.

2. harharia, das Ausland, im
Gegensatz zu Grieclienland und
Rom. De fin. IT, 49: quo non soJum
Graecia et Italia, sed etiam omnis
harharia commota est. Vgl. II, 88; 126.

3. quam apud nos etc. So muBte
Varro die Namen vieler vergessener
Gotter und Tempel seinen Lands-
leuten in das Gedachtnis zuriick-

rufen und Ovid Fast. I, 89 weifi

nicht, wer Janus ist: Quem tamen
esse deum te dicam, Jane biformis?
Nam tihi par nullum Graecia numen
hahet. Vgl. noch Einl. § 12.

4. fana multa spoliata. S. Cic.

Verr. IV. Sall. Cat. 11, 6.

7. crocodilum — violatum, Herod.
II, 65 flg. Violatum ist ungewohn-
lich auf das entfernter stehende
Nomen bezogen, wie 11, 156: de

vitihus olivetisquCj quarum, ad fam.
X, 21, 5: non modo honorem sed

misericordiam quoque defuturum,
p. Sest. 113: animum et fidem
graium fuisse.

Quid igitur censes? — nonne.
Uber diese doppelte Frageform
s. z. § 78.

8. Apim, 8. Herod. III, 27 flg.

9. vestram Sospitam der Kult der
Juno Sospita d. i. Mer Erretterin'

stammt aus Lanuvium, einer alten

latinischen Stadt. Man schliefit

aus diesen Worten (vestram) , dafi

Velleius von dort geburtig war.
In spaterer Zeit finden wir zwei
Tempel dieser Gottin in Rom, den
einen auf dem forum Holitorium,

den andern auf dem Palatin. Das
Bild der Gottin, wie es Cicero

liier beschreibt, ist dargestellt auf
vielen Miinzen, s. Eckhel d. n. V,

289; eine Statue aus der Zeit Mark
Aurels findet sich im Vatikan. —
Wegen des Accus. s. EIL-Seyff.
Gr. § 300.

12. Argiva, wie sie besonders
von Polyklet dargestellt war. —
Bomana = Juno Begina, Capitolina.

13. Et quidem, weiter ausfiihrend

und steigernd, wie § 83, 89. Nicht
einmal iiber den hochsten der
Gotter herrscht Ubereinstimmung.
— An anderen Stellen fehlt bei

et quidem der Begriff der Steigerung,

es reiht dann wie atque einen neuen
Gedanken dem vorhergehenden an
und lafit sich durch 'und daneben,
und ebenso' llbersetzen. So 11,36;

41, 94, III, 23. Ausfuhrliches hie-

riiber bei Stamm^ die Partikelver-

bindung ^ et quidem' bei Cicero,

Rossel 1885.

14. Hammonis lovis, der widder-
kopfige Gott der Agypter, oft mit
Zeus identificiert.

15. physicum, s. § 77.

venatoremque naturae. Vgl. die

bei Plato haufige Metapher d^r^qsv'

SLv xo aXri^sg. Phaed. p. 66 A.
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turae, ab animis consuetudine imbutis petere testimonium
veritatis? Isto enim modo dicere licebit lovem semper bar-

batum^ Apollinem semper imberbem, caesios oculos Minervae^

caeruleos esse Neptuni. Et quidem laudamus Atbenis Vol-

canum eum^ quem fecit Alcamenes, in quo stante atque vestito 5

leviter apparet claudicatio non deformis. Claudum igitur

habebimus deum, quoniam de Volcano sic accepimus. Age
et bis vocabulis esse deos facimus^; quibus a nobis nominantur?

84 At primum, quot hominum linguae^ tot nomina deorum. Non
enim, ut tu Velleius, quocumque veneris, sic idem in Italia lo

Volcanus, idem in Africa, idem in Hispania. Deinde nominum
non magnus numerus ne in pontificiis quidem nostris, deorum
autem innumerabilis. An sine nominibus sunt? Istud quidem ita

vobis dicere necesse est; quid enim attinet/ ^"icum una facies

sit, plura esse nomina? Quam bellum erat, Vellei, confiteri 15

potius nescire^ quod nescires, quam ista effutientem^nauseare

1. ah animis — veritatis? Wir
etwa: Konventionelle Vorstellangen
als Kriterien der Wahrheit geltend
machen.

3. caesios: ylccvncoTiLg 'Jd^rjvr].

4. caeruleos. Ov. Met. I, 275 : lovis

caeruleus frater.

5. Alcamenes , ein Schiiler des
Phidias, nach Paus. Y, 10, 2 als

Schopfer von Gotterbildern eben-
biirtig dem Meister. Uber seinen
Vulkan, der zu dem Besten gehort,

was er geschaffen, auBert sich Yal.

Max. Yin, 11, 2: stat dissimulatae

claudicationis sub veste leviter vesti-

gium repraesentans y ut non expro-

hrans tamquam vitium, ita tamen
ccrtam propriamque dei notam decore

significans.

7. Age, s. III, 43 z. Age porro.

8. et his vocahulis. Et in der
Bedeutung *auch' ist bei Cicero

nicht selten, es hat dann stets an-

reihende, nicht, wie etiam^ steigernde

Kraft, und wird gesagt mit Riick-

sicht auf einen vorher ausge-
sprochenen oder zu erganzenden
Gedanken oder Begriff, wie hier:

Wollt ihr den Gottern wie jene
andern Eigenschaften als wirklich
beilegen, so auch diejenigenNamen,
mit denen wir dieselben zu be-
zeichnen pflegen? Ygl. II, 155: et

spectaculum, III, 11: etillud, 111,82:

Et praedones und C. F. W. Miiller

z, de off. 1, 133.

facimus = fingimus, sumimus.
Wegen des Indik. s. § 80 z.arhitramur.

9. quot hominum linguae. Das
Yerbum ausgelassen, wie gewohn-
lich in sprichwortlichen liedens-

arten. Ygl. Ter. Phorm. 11,4: Quot
homines, tot sententiae.

10. ut tu Velleius sc. eris.

12. in pontificiis sc. lihris. Einen
wichtigen Abschnitt derselben bil-

deten die indigitamenta, in welchen
die Namen samtlicher Gotter auf-

gezeichnet waren nebst Notizen
iiber den Dienst derselben und die

den einzelnen zukommendenGebets-
formeln.

deorum autem innumerahilis,

nach der Ansicht der Epikureer.

S. § 50.

13. ita, wie oft, nachdrucksvoll
nach dem Pronomen demonstr. und
relativ. gesetzt. So im folgenden
Paragr.: quod tihi itapersuasum est.

14. cum una facies eit. S. § 80.

15. confiteri — nescire. S. § 72 z.

audisse.

16. potius — quam — nauseare.

Nachjpoimsquam in derKonstruktion
des Accus. c.Inf. setzt Cicero sowohl
den Infinitiv, als auch den Konjunk-
tiv. Acad. 11,23: statuit intolerahili

ddlore lacerari potius, quam aut

officium prodat aut fidem. ad fam.

II, 16, 3: nonne tihi affirmavi quid-

vis me potius perpessurum, quam
ex Italia ad hellum civile exiturum.
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atque ipsiiQi sibi displicere! An tu mei similem putas esse

aut tui deum? Profecto non putas. Quid ergo? solem dicam

aut lunam aut caelum deum? Ergo etiam beatum? Quibus

fruentem voluptatibus ? Et sapientem? Qui potest esse in

5 eius modi trunco sapientia? Haec vestra sunt. Si igitur 85

nec humano corpore simt di^ quod docui, nec tali aliquo, quod
tibi ita persuasum est, quid dubitas negare deos esse? Non
audes." Sapienter id quidem, etsi hoc loco non populum
metuis, sed ipsos deos. Novi ego Epicureos omnia sigilla

10 venerantes; quamquam video non nullis videri Epicurum/ ne

in ofifensionem Atheniensium caderet^ verbis reliquisse deos^

re sustulisse. Itaque in illis selectis eius brevibusque sen-

tentiis^ quas appellatis %VQia^ <^o|o:g, haec, ut opinor^ prima
sententia est: 'Quod beatum et immortale est, id nec

15 habet nec exhibet cuiquam negotium'. In hac ita ex- 31

posita sententia sunt qui existiment^ quod ille inscitia plane

loquendi fecerat, fecisse consulto; de homine minime vafro

male existimant. Dubium est enim^ utrum dicat aliquid esse 86

beatum et immortale, an^ si quid sit. Non animadvertunt hic

20 eum ambigue locutum esse, sed multis aiiis locis et illum et

Metrodorum tam aperte quam paulo ante te. Ille vero deos

1. sibi displicerel Man erwartet

tibi; durcli sibi wird der Gedanke
verallgemeinert. So wird das Re-
flexivpronomen aucli ohne Be-
ziehung auf ein vorhergehendes
Subjekt dazu gebraucbt, um unser
deutscbes 'man, einer auszudriicken.

VgL III, 88 : ase ipso, Acad. 1, 4, 16

:

haec est una oninis sapientia, non
arbitrariy se scire, quod nesciat.

Ein abnlicber Wecbsel wie an
unserer Stelle findet sicb § 122:

utilitatum suarum.
2. solem dicam etc. Zusammen-

hang: Da wir geseben baben, daD
die Gotter nicbt menscbenabnlicb
sind, so bleibt nur nocb der eine

Ausweg librig, Sonne und Mond
fiir Gotter zu balten. Aber da-

gegen verwabrt ibr Epikureer eucb
mit den bekannten Scblagwortern.
Die Worte: Ergo etiam beatum —
sapientia? sind also im Sinne des

Velleius gesprocben {Haec vestra

sunt).

5. trunco^ derRumpf, dem Haupt
und Glieder feblen, und dem des-

balb G-efiibl und Verstand abgebt.
6. tali aliquo, mit Bezug auf

solem dicam — deum.

8. Jioc loco, wo wir unter uns
sind.

12. Itaque. Diese Partikel ge-

bort eigentlicb zu dem mit In liac

ita exposita sententia beginnenden
Gedanken, dem der vorbergebende
Satz untergeordnet sein sollte.

Denn nur durcb die, wie Cotta
meint, absicbtlicbe Zweideutigkeit
Epikurs kann der Satz bestatigt

werden, verbis reliquisse deos, re

sustulisse. Abnlicbe Nacblassig-
keiten der Diction bei itaque finden

sicb Tusc. II, 62, de orat. II, 217.

13. %vQLag So^^ag, s. §§43; 45.

J 6. insciiia plane loquendi. Statt

Quod beatum et immortale est batte

er einfacb deus sagen sollen, weil
man diesen Satz aucb kondicional
auffassen kann.

21. Metrodorus aus Lampsakus,
der Lieblingsscbiiler Epikurs. Vgl.

§ 113 : Epicuri collega sapientiae und
de fin. 11, 92: paene alter Epicurus,
Von seinen zablreicben Scbriften

sind nur sparlicbe Fragmente er-

balten.

quam pauJo ante te statt paulo
ante tu sc. locutus es, Die Attrak-
tion tritt ein, indem aucb dieser
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esse putat^ nec quemquam vidi, qui magis ea, quae timenda
esse negaret^ timeret, mortem dico et deos. Quibus mediocres

homines non ita valde moventur, liis ille clamat omnium
mortalium mentes esse perterritas. Tot milia latrocinantur

morte proposita, alii omnia, quae possunt, fana compilant.

Credo, aut illos mortis timor terret aut lios religionis.

87 Sed quoniam non audes (iam enim cum ipso Epicuro
loquar) negare esse deos, quid est, quod te impediat aut

solem aut mundum aut mentem aliquam sempiternam in deo-

rum numero ponere? 'Numquam vidi', inquit, 'animam ra-

tionis consiliique participem in ulla alia nisi liumana figura'.

Quid? solis numquidnam aut lunae aut quinque errantium

siderum simile vidisti? Sol duabus unius orbis ultimis par-

^-r^iibus definiens motum cursus annuos conficit; huius hanc

Satz grammatiscli von dem Verbum
sentient. abhangig gemacht wird,

obgleich derselbe logisch nicht mehr
unter dem Einflusse des animad'
vertunt steht.

4. Tot mila etc. Epikur hatte

gesagt, die Furcht vor dem Tode
und denGottern sei allgemein.Cotta
dagegen weist durch Beispiele nach,
daB von einer Allgemeinheit einer

solchen Furcht nicht die Rede sein

konne, woraus er schlieBt, daO
Epikur , als er dies behauptete,
selbst nicht frei von jener Furcht
war, daO er von sich auf andere
schloB.

6. Credo, ironisch, gewohnlich
eingeschoben, wie 1,67; 111.

7. cum ipso JEpicuro loquar, 'ich

richte meine Worte an, spreche
zu'— . Cat. 1, 19 : haec si tecumpatria
loquatur.

9. aut solem aut mundum, man
glaubt einen Stoiker und nicht

einen Akademiker zu horen. S. Einl,

§ 19.

11. nisi humana figura. Nach
nisi wiederholt Cicero die Prapo-
sition gewohnlich, vgl. jedoch Tusc.

II, 11: num censes apud eos ipsos

valere nisi admodum paucos? p.

Sest. 128 : propter salutem nisi meam.

12. Quid? — vidimus. Durch
dieses Beispiel von der Sonne, dem
Mond und den Sternen kann un-

moglich, wie Cicero will, der Satz

begriindet werden, daO, wenn wir
etwas nicht gesehen haben, daraus
noch nicht folge, daB etwas nicht

existiere. Fiir diesen Satz folgt die

Begriindung erst in § 88. Ciceros

eigene Worte (soJis simile) lassen

erkennen, daO sein Gewahrsmann
dieses Beispiel zu einem anderen
Zwecke verwandte , wahrend er

dasselbe gedankenlos mit den
folgenden Beispielen verband. Die
Epikureer sagen, daO der gott-

liche Geist in der Welt sei, sei

unmoglich, weil ohne Analogie,

der Greist finde sich nur in Men-
schengestalt. Darauf erwidert die

antiepikureische Quelle, das Nicht-

vorhandensein eines Analogon sei

kein Beweis gegen die Existenz

eines Dinges, denn sonst miiBte

man auch die Existenz der Sonne
oder des Mondes leugnen, die

in ihrem streng gesetzmaBigen
Laufe ebenfalls ohneAnalogie seien.

quinque errantium siderum^ s. § 34.

13. unius orhis, der Ekliptik;

unter ultimae partes sind natiirlich

die Sonnenwendepunkte zu ver-

stehen.

14. huius hanc, die absichtliche

Zusammenstellung zweier Prono-
mina, bei Cicero sehr haufig. Vgl.

II, 147: Quo enim tu illa modo
diceres, 111, 19:ab hac ea quaestione.

tiber die Mondbahn vgl. II^ 50.



LIB. 1. CAP. 31, 32. § 86-89. 77

lustrationem eiusdem ineensa radiis menstruo spatio luna

complet; quinque autem stellae eundem orbem tenentes, aliae

propius a terris^ aliae remotius^ ab isdem principiis dispari-

bus tenfporibus eadem spatia conficiunt. Num quid tale, Epi- 88

5 cure, vidisti? Ne sit igitur sol^ ne luna, ne stellae, quoniam
nihil esse potest, nisi quod attigimus aut yidimus; quid?

deum ipsum numne vidisti? Cur igitur credis esse? Omnia
tollamus ergo, quae aut bistoria nobis aut ratio nova adfert.

Ita fit, ut mediterranei mare esse non credant. Quae sunt

10 tantae animi angustiae? Ut, si Seripbi natus esses nec um-
quam egressus ex insula^ in qua lepusculos vulpeculasque

saepe vidisses, non crederes leones et pantheras esse, cum
tibi, quales essent^ diceretur; si vero de elephanto quis diceret,

etiam rideri te putares. Et tu quidem, Vellei, non vestro 89

15 more, sed dialecticorum, quae funditus gens vestra non novit,

argumento sententiam conclusisti: Beatos esse deos sumpsisti.

Concedimus. Beatum autem sine virtute neminem esse posse.

Id quoque damus, et libenter quidem. Virtutem autem sine 32
ratione constare non posse. Conveniat id quoque necesse est.

20 Adiungis: nec rationem esse nisi in hominis figura. Quem
tibi hoc daturum putas? si enim ita esset, quid opus erat te

gradatim istuc pervenire? sumpsisses tuo iure. Quid autem

1. lustrationem -- circimiitum, wie
lustrare (II, 53; 106) = circumire,

eigentlicli mit dem Opfertiere
einen siihnenden Umgang um den
zu reinigenden Gregenstand halten.

Preller rom. Myth. I^p.420.
2. quinque stellae — aliae — aliae,

s. Ell.-Seyff. Gr. 145 A. 4.

3. ah isdem principiis 'von den-
selben Anfangspunkten ausgehend'.

6. attigimus, ein Flickwort; das-
selbe verrat das Bestreben, das Auf-
fallige dieses Beispiels zu mildern.

7. numne, eine seltene Frage-
partikel, bei Cicero nur noch
Lael. 36.

10. SeriphuSj eine der kleinsten
und unfruchtbarsten der Cykladen,
wegen ihrer Bedeutungslosigkeit
und der Beschranktheit ihrer Be-
wohner oft Zielscheibe des Spottes.

15. quae ist in freierer Weise auf
dialecticorum bezogen. Ygl. § 80:

eapitones, quae.

gens vestra non novit. De fin. I,

22: (Epicurus) tollit definitiones,

nihil de dividendo ac partiendo
docetj non quo modo efficiatur con-

cludaturque ratio, tradit, non, qua
via captiosa solvantur^ amhigua
distinguantur , ostendit. S. § 43 z.

de regula et iudicio.

16. argumento sententiam con-

clusisti, du hast deine Ausfdhrung
mit einem Syllogismus geschlossen,

du hast zum SchluB durch einen
Syllogismus die Wahrheit deiner

Behauptung zu beweisen gesucht.

S. 0. § 48. Wegen der Bedeutung
YonargumentumYgl. Quintil.y,10, ii

:

Cum sit argumentum ratio pro-
hationem praestans, qua colUgitur

aliud per aliud, et quae quod est

duhium per id, quod duhium non
est^ confirmat.

22 .sumpsisses. Der Konj. Plus-

quamperf. der zweiten und dritten

Person steht nicht nur zur Be-
zeichnung dessen, was hatte ge-

schehen sollen (s. Ell.-Seyff. Gr.

251 A), wie III, 76, sondern auch
dessen, was hatte geschehen kon-
nen. Ygl. III, 71: quid potius
hominihus dedissent 'hatten geben
konnen. — Durch eine derartige

Voraussetzung wiirde an der Sache
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est istuc gradatim? nam a beatis ad virtutem, a virtute ad
rationem video te venisse gradibus; a ratione ad bumanam
figuram quo modo accedis? Praecipitare istuc quidem est,

90 non descendere. Nec vero intellego, cur maluerit Epicurus
deos hominum similes dicere quam homines deorum. Quaeres,

quid intersit; si enim hoc illi simile sit^ esse illud huic.

Video; sed hoc dico, non ab hominibus formae figurain venisse^ ad deos; di enim semper fuerunt, nati numquam sunt, siqui-

dem aeterni sunt futuri; at homines nati; ante igitur humana
forma quam homines ea^ qua erant forma di immortales. Non
ergo illorum humana forma, sed nostra divina dicenda est.

Verum hoc quidem, ut voletis; illud quaero, quae fuerit tanta

fortuna (nihil enim ratione in rerum natura factum esse vultis),

91 sed tamen quis iste tantus casus? unde tam felix concursus

atomorum^ ut repente homines deorum forma nascerentur?

Seminane deorum decidisse de caelo putamus in terras, et sic

homines patrum similes exstitisse? Vellem diceretis; deorum
cognationem agnoscerem non invitus. Nihil tale dicitis, sed

casu esse factum^ ut essemus similes deorum, Et nunc argu-

menta quaerenda sunt, quibus hoc refellatur? Utinam tam
33 facile vera invenire possim quam falsa convincere! Etenim

enumerasti memoriter et copiose, ut mihi quidem admirari

allerdings nicht viel geandert
werden, da der Hauptfehler in

diesem Schlusse, die petitio prin-

cipii, nicht beseitigt wiirde. Aber
darin hat Cotta recht, daB auf
diese Weise mindestens der Sprung
im Kettenschlusse wegfiele.

3. Fraecipitare. Die Logik be-

zeichnet diesen Fehler als saltus

in deinonstrando.

4. descendere 'deducieren.
5. hominum similes 'Abbilder der

Menschen', dagegen nachher ilU

simile, ein Wechsel der Kasus, der
durch die modificierte Bedeutung
von similis notwendig wurde.

7. Video, eine Formel der con-

cessio *sehr richtig'.

^
formaefiguram 'derBau,dieBildung

/ der Gestalt'
; figura bezeichnet die

f
Umrisse, den auBeren Bau, forma
die Gestalt, insofern sie die in-

neren Eigentiimlichkeiten eines

Wesens zur Erscheinung bringt.

^ Lucr. I V, 69 : formai servare figuram.
8. siquidem — sunt futuri ' wenn

anders sie sein soUen^ So bezeich-
net die Coniug. periphr. in kondi-

cionalen Satzen nicht selten die

notwendige Voraussetzung. Ygl.

§ 103 : g[ui heatus futurus est. de
fin. n. 85: Me igitur ipsum ames
oportet, non mea, si veri amici fu-
turi sumus,

9. humana forma, Nominat. —
ea, Ablat. Die Menschengestalt be-

stand schon Yor der Existenz der

Menschen bei den Gottern.

14. sed tamen, ein verstarktes

sed, nimmt den durch die Paren-

these unterbrochenen Gedanken
wieder auf.

16. Seminane deorum decidisse pu-
tamus, vgl. Ov. Met. J, 78 flg. —
tiber den Indikat. putamus s. § 80 z.

arbitramur,

21. possim. Wegen des Konjunkt.
Praes., selbst da, wo es sich um
einen Wunsch handelt, der als

nicht erfiillbar gedacht wird, s.

Ell.-Seyff. Gr. § 250.

Etenim = enim zur Einfiihrung

der refutatio. VgL § 25: Thales

enim Milesius.

22. memoriter = summa memoria

§ 113.
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luberet in liomine esse Romano tantam scientiam, usque a

Thale Milesio de deorum natura philosophorum sententias.

Omnesne tibi illi delirare visi sunt, qui sine manibus et pedi- 92

bus constare deum posse decreverint? Ne boc quidem vos

5 movet considerantes, quae sit utilitas quaeque opportunitas in

homine membrorum, ut iudicetis membris humanis deos non
egere? Quid enim pedibus opus est sine ingressu? quid mani-

bus, si nihil comprehendendum est? quid reliqua discriptione

omnium corporis partium, in qua nihil inane, nihil sine causa,

10 nihil supervacaneum est? Itaque nulla ars imitari sollertiam

naturae potest. Habebit igitur linguam deus et non loquetur,

dentes^ palatum, fauces nuUum ad usum, quaeque procreationis

causa natura corpori adfinxit, ea frustra habebit deus, nec

externa magis quam interiora, cor, pulmones, iecur, cetera,

15 quae detracta utilitate quid habent venustatis? quandoquidem
haec esse in deo propter pulchritudinem vultis. Istisne fiden- 93

tes somniis non modo Epicurus et Metrodorus et Hermarchus
contra Pythagoram, Platonem Empedoclemque dixerunt^ sed

meretricula etiam Leontium contra Theophrastum scribere

20 ausa est? scito illa quidem sermone et Attico, sed tamen.

Tantum Epicuri hortus habuit licentiae. Et soletis queri;

Zeno quidem etiam litigabat. Quid dicam 1Sju)ucium? Nam

8. discriptione , s. z. § 26.

10. mhil supervacaneum. Diese
teleologische Weltanschauung ist

stoisch. Vgl. II, 120 flg.

imitari = imitando consequi (II,

81), wie II, 24. Brut. 70: Canachi
signa rigidiora, quam ut imitentur

veritatem.

11. et non loguetur. Um cliese

Ungereimtheit zu vermeiden, haben
spatere Epikureer ihren Gottern
auch die Gabe der Rede verliehen.

Vgl. Hirzel I, 172.

17. Hermarchus ausMytilene, Schii-

ler und Nachfolger Epikurs, von
diesem in seinem Testamente be-
sonders bedacht. Man hat hier

vorziiglich an seine Schriften TtSQl

'E^TCsdoyilsovg und TtQog nidrcovcc

zu denken, Titel, die Diog. Laert.

X, 25 uberHefert hat.

19. Leontium eine attische Hetare,

Freundin Epikurs, durch Qeist und
Bildung ausgezeichnet. Neben
dieser fanden auch andere Frauen
Aufnahme in den epikureischen
Philosophenkreis. — Uber Theo-
phrast s. § 35.

20. Attico. Orat. 90: quicquid cst

salsum aut saluhre in oratione, id

proprium Atticorum est,

sed tamen sc. meretricula, eine

Aposiopese.S. adfam.II, 16,6: Velim
ita sit. Sed tamen. ad Att. XIV,
12, 1: 7nulta illis Caesar, neque me
invito, etsi Latinitas erat non
ferenda. Verum tamen.

21. Epicuri hcrtus, mit Beziehung
auf den Lehrsitz Epikurs, einer

mit allem notigen Zubehor aus-

gestatteten, geraumigen Garten-
anlage. Nach dieser heifien seine

Anhanger auch *die von den
Garten' oi <x7td xSv %ri7t(£iv^ gerade
wie die StoikerMie von der Halle'

01 ccTto rr.g atoag genannt werden.
JEt soletis queri; et = sTra^und

da noch, und dennoch', wie § 100:

Et eos vituperahas. — queri, wenn
ihr angegriffen werdet.

22. Zeno, s. § 59. Einl. § 19.

T. Alhucius, Prator in Sar-

dinien 105, wurde infolge seinea

langen Aufenthaltes in Athen plane
Graecus und perfectus Epicureus
(Brut. 131). Wegen seiner Vor-
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Phaedro nihil elegantius, nihil humanius; sed stomachabatur
seneXj si quid asperius dixeram, cum Epicurus Aristotelem

vexarit contumeliosissime, Phaedoni Socratico turpissime male
dixerit, Metrodori, sodalis sui, fratrem, Timocratem, quia

nescio quid in philosophia dissentiret, totis voluminibus con- 5

ciderit, in Democritum ipsum, quem secutus est, fuerit in-

gratus, Nausiphanem, magistrum suum^ a quo non nihil

34 didicerat, tam male acceperit. Zeno quidem non eos solum,

qui tum erant^ Apollodorum^ Silum^ ceteros^ figebat maledictis,

sed Socratem ipsum^ parentem philosophiae, Latino verbo lo

utens scurram Atticum fuisse dicebat, Chrysippum numquam
94 nisi Chrysippam vocabat. Tu ipse paulo ante cum tamquam

senatum philosophorum recitares, summos viros desipere, deli-

rare, dementes esse dicebas. Quorum si nemo verum vidit

de natura deorum, verendum est, ne nulla sit omnino. Nam i5

ista, quae vos dicitis, sunt tota commenticia^ vix digna lucu-

bratione anicularum; non enim sentitis, quam multa vobis

suscipienda sint, si impetraritis, ut concedamus eandem ho-

minum esse et deorum figuram. Omnis cultus et curatio

corporis erit eadem adhibenda deo, quae adhibetur homini, 20

liebe fiir Griechenland wurde er

von Lucilius verspottet (de fin. 1, 9).

Nam, s. z. § 27. — Phaedro, s.

Einl. § 19.

3. vexarit contumeliosissime, Diog.
Laert, X, 8: nccl 'jQLGxotsXrjv {s^ndXsL

^ETCLTiovQog) aocotov, ncczacpccyovxa

rrjV 7taXQ{pCCV OVGLCCV, 6tQCCtSVS6&CCL

%cci cpccQiiaTiOTrcoXsLv.

Phaedo aus Elis, kam als

Kriegsgefangener nach Athen, wo
er von Alcibiades und Kriton los-

gekauft, ein eifriger Anhanger des
Sokrates wurde. Platons Dialog
iiber die Unsterblichkeit der Seele

ist nach ihm benannt.

4. Timocrates^ einSchulerEpikurs,
der sich jedoch spater mit ihm
in einen erbitterten litterarischen

Kampf einlieB. Uber die Meinungs-
verschiedenheit zwischen beiden
s. § 113.

5. nescio quid 'unbedeutend'.

6. Democritum. De fin. 1,21 : De-
mocritum, laudatum a ceteris,ah hoc,

qui eum^ unum secutus esset, nollem
vituperatum. Vgl. § 73.

7. Nausiphanem, s. § 73.

S.maZe accepm^^wieunserschlecht

machen', ein Ausdruck der Um-
gangssprache.

9. ApoUodorus, Silus, weiter nicht
bekannt.

1 1 . scurram= y sXcoroitoLov, mitBe-

ziehung auf den feinen Spott und
die bekannte Ironie des Sokrates,

die Epikur verurteilt.

12. Ghrysippam. So wird von Ari-

stoph. Nub. 679 KXscovviiog spottend
KXscovv^rj genannt, der Scholiast

bemerkt dazu ag yvvaLm^oiisvog.
Epikur will mit diesem Ausdrucke
die wortreiche Weitschweifigkeit
des Chrysippus geiBeln.

13. senatum— recitares, stehender
Ausdruck vom Yerlesen der Sena-
torenliste durch den Censor.

16. vix digna lucuhratione anicu-

larum ' nicht einmal fiir die Spinn-
stube alter Weiber gut genug'.
Liv. 1,57,9: Lucretiam nocte sera

deditam lanae inter lucuhrantes an-
cillas inveniunt.

18. suscipienda sint, wieviel ihr

auf euch nehmen miiBt, d. h. wie
viele Zugestandnisse ihr zu machen
genotigt seid.

20. quae adhihetur homini. Der
Dativ statt a mit dem Ablat. beim
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LIB. I. CAP. 33—35. § 93-97.

ingressus, cursus, accubitio, inclinatio^ sessio^ compreliensio,

ad extremum etiam sermo et oratio; mm guod et mares deos 95

et feminas esse dicitis, quid sequatur, vi3etis. Equidem mirari

satis non possum, unde ad istas opiniones vester ille princeps

5 venerit. Sed clamare non desinitis retinendum hoc esse, deus

ut beatus immortalisque sit. Quid autem obstat^ quo minus
sit beatus, si non sit bipes? aut ista^ sive beatitas sive beati-

tudo dicenda est (utrumque ommiia durum, sed usu mollienda

nobis verba sunt), verum ea, quaecumque est, cur aut in

10 solem illum aut in hunc mundum aut in aliquam mentem
aeternam figura membrisque corporis vacuam cadere non po-

test? Nihil aliud dicis nisi: 'Numquam vidi solem aut mun- 96

dum beatum'. Quid? mundum praeter hunc umquamne vidisti?

Negabis. Cur igitur non sescenta milia esse mundorum^ sed

15 innumerabilia ausus es dicere? Ratio docuit. Ergo hoc te

ratio non docebit, cum praestantissima natura quaeratur, ea-

^ que beata et aeterna, quae sola divina natura est^ ut immor-
talitate vincamur ab ea natura, sic animi praestantia vinci, .

atque ut animi^ item corporis? Cur igitur^ cum ceteris rebus

20 inferiores simus^ forma pares sumus? ad similitudinem enim
deorum propius accedebat humana virtus quam figura. An
quicquam tam puerile dici potest (ut eundem locum diutius

Passivum, um das Interesse zu be-
zeichnen, welclies jemand an der
Ausfiihrung einer Handlung hat.

Vgl. II, 123: dissimillimis hestiolis.

2. sermo, die Sprache als Ver-
kehrsmittel

,
oratio, die Spraclae

als Kunstprodukt.

5. retinendum hoc esse — ut, 8.^21
z. ut fuerit.

7. heatitas sive heatitudo. Statt

dieser Neubildung gebraucht Cicero

sonst das substantivierte Neutrum
heatum (Tusc. V, 45 ; de fin. V, 84)
oder vita heata (§ 113). Wegen ista

s. z. II, 3.

8. omnino, s. z. § 12.

usu mollienda sunt. Vgt
.

" Acad.
I, 27: qualitate (faciamus enim
tractando usitatius hoc verhum et

contritius). Die spateren Schrift-

steller haben in der That die

Worte heatitas und heatitudo un-
beanstandet beibehalten.

9. verum nimmt wie sed nach der
Parenthese den unterbrochenen
Gedanken wieder auf.

17. quae sola = qualis sola.

19. ut — item, s. z. § 3.

ClCERO , DE NATURA DEORUM.

21. accedehat. Das Imperfectum,
um den Inhalt des Satzes als das
Resultat friiherer Betrachtung zu
bezeichnen (Batio docuit). Vgl.

§ 98: videhas, § 100: Haheham.
humana virtus. Dieser Gedanke

ist stoisch. Vgl. II, 153.

An quicquam — vidimus? Diese
beiden Satze unterbrechen in auf-

falliger Weise den Fortgang der
Gedanken. Mayor lafit deshalb,

nach dem Vorgange von Bake,
dieselben in § 88 nach den Worten
etiam rideri te putares folgen.

Obgleich man nicht leugnen kann,
dafi sie dort besser am Platze

sind als hier, so erscheint dennoch
die Umstellung bedenklich. Der
in diesen Satzen ausgesprochene
Gedanke wird vorbereitet durch
§96: Numquamvidi solem aut mun-
dum heatum. Dafi es sich im all-

gemeinen um eine Wiederholung
von etwas schon Gesagtem handelt,

wird ausgesprochen durch die

Worte; ut eundem locum diutius

urgeam, eine Bemerkung, die in

§ 88 weniger passend erscheinen
wiirde. Wir haben hier eine ahn-

6
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urgeam), quam si ea genera beluarum^ quae in rubro mari
Indiave gignuntur, nuUa esse dicamus? Atqui ne curiosissimi

quidem bomines exquirendo audire tam multa possunt, quam
sunt multa^ quae terra, mari, paludibus, fluminibus exsistunt;

quae negemus esse, quia numquam vidimus? Ipsa vero quam
nihil ad rem pertinet, quae vos delectat maxime, similitudo!

Quid? canis nonne similis lupo? atque, ut Ennius,

Simia quam similis, turpissuma bestia, nobis!

at mores in utroque dispares. Elepbanto beluarum nuUa
98 prudentior; at figura quae vastior? De bestiis loquor; quid?

inter ipsos homines nonne et simillimis formis dispares mores
et moribus paribiis figura dissimilis? Etenim si semel, Vellei,

suscipimus genus hoc argumenti, attende, quo serpat. Tu
enim sumebas nisi in hominis figura rationem inesse non
posse; sumet alius nisi in terrestri, nisi in eo, qui natus

sit, nisi in eo, qui adoleverit, nisi in eo^ qui didicerit, nisi

in eo, qui ex animo constet et corpore caduco et infirmo,

postremo nisi in homine atque mortali. Quodsi in omnibus
his rebus obsistis, quid est, quod te forma una conturbet?

His enim omnibus, quae proposui, adiunctis in homine ra-

tionem esse et mentem videbas; quibus detractis deum tamen
nosse te dicis, modo liniamenta maneant. Hoc est non con-

99 siderare, sed quasi sortiri, quid loquare. Nisi forte ne hoc
quidem attendis, non modo in homine, sed etiam in arbore,

liche Nachlassigkeit der Kom-
position wie in § 30.

2. curiosissim% s. z. § 10.

4. terra, mari, paludihus. Der-
gleichen Ablat. loci finden sich

bei Cicero selten, sie gehoren
mehr der Dichtersprache an. De
fin.V, 9: Natura sic ab iis investi-

gata est, ut nulla pars caelo, mari^

terra, ut poetice loquar, praeter-

missa sit. Vgl. jedoch IT, 95: honis

domiciliis.

7. Ennius, geb. zu Rudiae in Cala-

brien, 239— 169 v. Chr. AuBer
seinem Hauptwerke den Annalen
schrieb er Tragodien, Komodien
und saturae, Kompositionen von
Gedichten vermischten Inhaltes in

mannigfaltigen Metren. Aus einer

solchen satura scheint das nach-
folgende Citat zu sein. S. Vahlen,
Ennii poes. rel. p. 162.

13. argumenti= argumentaiionis.

quo serpat 'wohin das fiihrt',

wie 111,51; 52.

15. terrestri = STtLx^ovLog.

18. Quodsi etc. Gedankengangr
Um die Ansicht von der menschen-
ahnlichen Gestalt der Gotter auf-

recht zu erhalten, verwickelst du
dich in Widerspriiche; du sagst,

die Vernunft finde sich nur in

Menschengestalt. Mit demselben
Rechte kann jemand behaupten,
nur in der Menschengestalt mit
ihren Mangeln und Schwachen.
Denn trotz dieser bleibt der Mensch
das vernunftbegabte Wesen. Wenn
du aber jene bei den Gottern in

Abzug bringst, so sieht man nicht

ein, weshalb du willkiirlich allein

an der Gestalt, wenn auch nur in

ihren allgemeinsten Umrissen, fest-

haltst.

23. sortiri, quid loquare, Ahnlich
Xen. Cyrop. I, 6, 46: ovzcog 7]

ccvd^qconCvri cocpta ovdsv iiccXXov olds

xb CCQL6T0V CCLQSLG^CCL ^ sl %Xr^qov[iS'

vog^ oxL Xcc%0Ly tovto tLg ngdttOL,



LIB. I. CAP. 35, 36. § 97—101.

quicquid supervacaneum sit aut usum non habeat, obstare.

Quam molestum est uno digito plus habere! Quid ita? Quia

nec ad speciem nec ad usum alium quinque desiderant. Tuus
autem deus non digito uno redundat, sed capite, coUo^ cer-

yicibus, lateribus, alvo, tergo, poplitibus, manibus, pedibus^

feminibus, cruribus. Si, ut immortalis sit, quid haec ad vitam

membra pertinent? quid ipsa facies? Magis illa^ cerebrum,

cor, pulmones, iecur; haec enim sunt domicilia vitae; oris

quidem habitus ad vitae firmitateHL nihil pertinet. Et eos,^^

vituperabas^ qui ex operibus magniiicis atque praeclaris^ cum
ipsum mundum^ cum eius membra, caelum^ terras, maria,

cumque horum insignia, solem, lunam stellasque, vidissent,

cumque temporum maturitates^ mutationes vicissitudinesque

cognovissent^ suspicati essent aliquam excellentem esse prae-

stantemque naturam, quae haec eflfecisset, moveret, regeret^

gubernaret. Qui etiamsi aberrant a coniectura; video tamen^

quid sequantur; tu quod opus tan^m magnum et egregium
habes, quod effectum divina mente videatur, ex quo esse deos

suspicere? Habebam^ inquis, in animo insitam informationem
quandam dei. Et barbati quM<em lovis, galeatae Minervae;
num igitur esse tales putas? Quanto melius haec vulgus 101

imperitorum, qui non membra solum hominis deo tribuant,

sed usum etiam membrorum. Dant enim arcum, sagittas,

2. uno digito, Ablat. mens.
Quid ita? sc. molestum est, —

ad speciem, s. z. 1, 1.

4. digito uno redundat Dieser
Vorwurf gegen die Epikureer ist

insofern ungerecht, als diese die

Gotter ihre Glieder in Wirklichkeit
gebrauchen lassen, wenn auch
nicht zur Thatigkeit, so doch zur

Befriedigung ihrer Lust.

6. Si, dazu ist aus dem redun-
dat der vorhergehenden Periode
ein allgemeines hahet zu erganzen.
Ygl. § 22 z. Si, ut deus.

9. vitae firmitatem.^ LehensdRUQx'

»

Et, s. §93 z Et soletisqueri—Wegen
der Parteinahme des Redners fiir

die Stoiker s. Einl. § 19.

11. ipsum mundum, wegen ipse

s. z. § 37.

15.temporum maturitates'dsis recht-

zeitige Eintreten der Jahreszeiten

wie II, 155. Nagelsb. L. St. 47, 1.

16. dberrant a coniectura^ so die

Hdschr. Dieselbe Wendung noch
Phil. XII, 23, ad Att. XIV, 22, 1.

Diejenigen, die die Praposition

vor coniectura streichen, milOten
demnach samtliche drei Stellen

korrigieren, wogegen Mayor mit
Recht protestiert. Letzterer citiert

Quint. III, 6, 30: coniectura dicta

a coniectu, id est derectione quadam
rationis ad veritatem, so daO a con-
iectura aberrare heiOen wiirde,

von jener Richtung auf die Wahr-
heit abirren, sein Ziel verfehlen.

19 Habebam. Wegen des Imperf.
s. § 97 z. accedebat.

20. Et— quidem in der Erwiderung
bekampft ironisch in der Form
eines Zugestandnisses die auf-

gestellte Behauptung 'ganz recht,

auch^ de fin. I, 35: Torquem de-

traxit hosti. Et quidem se texit,

ne interiret. In diesem Sinne steht
auch das bloOe quidem III, 82:
Multis quidem — necatis.

21. Quanto melius sc. facit. Das
Verbum wird gewohnlich in der-
artigen emphatischen Verglei-
chungen weggelassen, eine Ellipse,

die auch uns gelaufig ist. Vgl.
§121: Quanto Stoici melius.

6*
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^"iiastam, clipeum, &gg^||ajm^ fulmen, et , actiones quae sint

deorum, non videntTnimr agentem tamen deum non queunt
cogitare. Ipsi, qui irridentur, Aegyptii nuUam beluam nisi

ob aliquam utilitatem^ quam ex ea caperent^ consecrayerunt;

velut ibes maximam vim serpentium conficiunt^ cum sint aves 5

excelsae, cruribus rigidis, corneo proceroque rostro; avertunt

pestem ab Aegypto, cum volucres angues ex vastitate Libyae
vento Africo invectas interficiunt atque consumunt; ex quo
fit, ut illae nec morsu vivae noceant nec odore mortuae.

^ Possum de iclineumonum utilitate, de crocodilorum^ de .feelijw

dicere, sed^^nolo esse longus. Ita concludam, tamen beluas a

barbaris propter beneficium consecratas, vestrorum deorum
non modo beneficium nullum exstare^ sed ne factum quidem

102 omnino. Nibil babet, inquit^ negotii. Profecto Epicurus quasi

37 pueri delicati nihil cessatione melius existimat. At ipsi tamen i5

pueri, etiam cum cessant, exercitatione aliqua ludicra de-

lectantur; deum sig feriatum volumus cessatione torpere^ ut^ si

se commoverit^ vereamur, ne beatus esse non possit? 'Haec
oratio non modo deos spoliat motu et actione divina, sed

etiam bomines inertes efficit, siquidem agens aliquid ne deus 20

quidem esse beatus potest.

103 Verum sit sane, ut vultis, deus effigies bominis et imago;

quod eius est domicilium? quae sedes? qui locus? quae deinde

I. si, koncessiv, wie oftbei Cicero.

4. oh aliquam utilitatem, das

ist niclit der Grund, sondern die

Agypter verehrten die Tiere, weil

sie glaubten, dafi sicli in ihnen
die unsichtbare Grottheit ofFenbare.

b.ibes, storchahnlicheYogel. Ygl.

Herod. II, 75.

7. volucres angues, bei Herod. IF,

75: TtrsQcoTol oq)Leg, Heuschrecken,
welche von Ibissen und anderen
Vogeln in Menge vertilgt wurden.

II. Ita concludam, loeschvsunkend^

nur das will ich zum SchluB noch
hinzufiigen.

tamen = saltem, eigentlich: wenn
aus keinem anderen Grunde, so

doch wenigstens. P. Mil. 99:

Nec vero, si mihi eriperis, reliqua

est illa tamen ad consolandum
querellar. Wie § 81 etiam steht

tamen am Anfang des Satzes, an-

statt, wie man erwartete, sich an
das betonte Wort anzuschlieBen:

propter heneficium tamen consecratas.

14. hahet fiir hahent^ wie § 51 : agit.

inquit' sagt man,heiBt es', wielll,90.

quasi, selten fiir ut bei der

Yergleichung von etwas Thatsach-
lichem. Ebenso Cat. Mai. 71 : gMasi

poma ex arhorihus, cruda si sunt, vix

evelluntur, si matura et cocta, deci-

dunt, sic vitam adulescentihus vis

aufert etc. ad fam. IX, 16, 2: quasi

aurum igni, sic henevolentia fidelis

periculo aliquo perspici potest. In

demselbsnSinne findet sich haufiger

tamquam, vgl § 74
;
III, 25 : tamquam

manus opere.

15. pueri — delectantur; deum —
volumus. Die Satze sind asyndetisch
koordiniert wie gewohnlich im
argumentum e contrario, wahrend
wir den ersten entweder subordi-

nieren, oder uns bei der Koordi-
nation kopulativer oder adversativer
Partikeln bedienen.

§§ 103—114. Die Unhaltbar-
keit der Bildertheorie Epi-
kurs wird nachgewiesen und
zugleich die Ansicht des-
selben von der Gliickselig-
keit und Ewigkeit seiner
Gotter widerlegt.

22. effigies et imago 'das leibhaf-

tige Ebenbild'.



LIB. 1. CAP. 36, 37. § 101—105.

actio vitae? quibus rebus^ id quod Yultis^ beatus est? utatur

enim suis bonis oportet et fruatur, qui beatus futurus est.

Nam locus quidem iis etiam naturis, quae sine animis sunt^

suus est cuique proprius, ut terra infimum teneat, banc

5 inundet aqua, superior aeri^ aetheriis ignibus altissima ora

reddatur. Bestiarum autem terrenae sunt aliae, partim aqua-

tiles, aliae quasi ancipites in utraque sede viventes; sunt

quaedam etiam^ quae igne nasci putentur appareantque in

ardentibus fornacibus saepe volitantes. Quaero igitur, vesterl04

10 deus primum ubi babitet, deinde quae causa eum loco moveat,

si modo movetur aliquando^ postea, cum hoc proprium sit

animantium, ut aliquid appetant, quod sit naturae accommo-
datum^ deus quid appetat, ad quam denique rem motu mentis

ac ratione utatur, postremo quo modo beatus sit^ quo modo
15 aeternus. Quicquid enim horum attigeris, ulcus est,. Ita

male instituta ratio exitum reperire non pofeff?^^^^c* enim 105

dicebas, speciem dei percipi cogitatione, non sensu^ nec esse

in ea ullam soliditatem, neque eandem ad numerum permanere,

eamque esse eius visionem, ut similitudine et transitione

20 cernatur, neque deficiat umquam ex infinitis corporibus

similium accessio^ ex eoque fieri, ut in haec intenta mens

2. futurus est, s. § 90 z. sunt futuri.

5. aetheriis ignibus. Diog. Laert.

YII, 137: dvcotatco ^sv ovv slvdL rb

nvQ^ ov Srj al^sqa nccXsLod^ca— ^sd^'

rjV XOV CCSQCC, sltCC tb vdcOQ' V7C0-

atccd^^rjv ds Ttavtcov ti^v yT]v. (Stoisch,

vgL IT,101flg.)

7. quasi ancipites — a^cpL^La.

8. igne nasci^ wie Nilo natus III,

55. Zur Sache vgL Sen. quaest.

nat. V, 6 : ignis, qui omnia consumit,

quaedam etiam creat , et quod videri

potest non simile veri, tamen verum
esty animalia igne generari. Die
alten Naturforscher glaubten, daO
die Tiere zum Teil entstanden ov-a

s% ^cocov^ aXl' ai;TO/Lio^rc^, im Feuer,
Wasser, Holz (Arist. List. an. V,19).
Auch Plin. n. h. XI, 36 spricht von
solchen aus Feuer entsprossenen
Tieren, er nennt sie pyrales oder
pyraustae.

12. naturae Mhrer Natur^, ein

wichtiger stoischer Lehrsatz. Vgl.

de fin. V, 26: Ex quo intellegi dehet

Jiomini id esse in honis uUimum,
secundum naturam vivere, quod ita

interpretamur : vivere ex hominis
natura undique perfecta et nihil

requirente.

13. denique 'iiberhaupt' verall-

gemeinert das vorhergehende quid
appetat, wahrend, postremo das
letzte Glied der Reihe einfiihrt.

Ebenso III, 23.

15. ulcus est. In ahnlichem iiber-

tragenen Sinne gebraucht Cicero

auch vulnus, so Verr. V, 57: in

qua (laudatione) quam multa sint

vulnera (faule Punkte), quis est,

quin intellegat?

16. exitum. Vgl. § 53: cum expli-

care argumenti exitum non potestis.

Sic enim dicehas etc. Im groBen
und ganzen eine Wiederholung der
dunklen und zum Teil miOverstan-
denen Stelle in § 49, welche da-

d urch nicht an D eutlichkeit gewinnt.
Wegen der Bedeutung der einzelnen

Ausdriicke s. daselbst.

17. speciem 'die aufiere Erschei-
nung', § 49 hieO es vimetnaturam
deorum.

19. visionem = videndi rationem
Dageg6n §^109: visionum = ima-
ginum.

20. ex infinitis corporihus sc.

individuis, die Atome, aus denen
die Gotterleiber bestehen.

21. similium sc. corporum, w*ah-

i/iji/lA/J j
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38 nostra beatam illam naturam et sempiternam putet. Hoc,

ipet ipsos deoSj de quibus loquimur, quale tandem est? Nam
si tantum modo ad cogitationem valent nec habent ullam
soliditatem nec eminentiam, quid interest, utrum de Hippo-
centauro an de deo cogitemus? omnem enim talem conforma- 5

tionem animi ceteri philosopbi motum inanem vo^^Go^r vos

autem adventum in animos et mtroitum imagmum dicitis.

106 Ut Ti. Gracchum cum videor contionantem in Capitolio videre

de M. Octavio deferentem sitellam, tum eum motum animi

dico esse inanem, tu autem et Graccbi et Octavii imagines lo

remanere, quae, in Capitolium cum pervenerim, tum ad

animum meum referantur; hoc idem fieri in deo, cuius crebra

facie pellantur animi^ ex quo esse beati atque aeterni intelle-

lOTgantur. Fac imagines esse, quibus pulsentur animi; species

dumtaxat obicitur quaedam; num etiam, cur ea beata sit, i5

cur aeterna? Quae autem istae imagines vestrae aut unde?
A Democrito omnino liaec licentia; sed et ille reprebensus a

rend man nacli § 49 similium ima-
ginum, und dann in has erwartet.

DieLehreEpikurs wird vielleicht ab-

sichtlicli so ungenau wiedergegeben,
um dieselbe recht unverstandlich
erscheinen zu lassen.

3. ad cogitationem valent , wenn
sie nur auf die Einbildungskraft,
Phantasie EinfluB ansiiben, also

nur fiir diese existieren.

nec habent soliditatem nec eminent.
'ohne irgend welche Realitat zu
besitzen

.

5. conformationem animi 'Yor-
stellung'. Top. 27 : est quaedam con-

formatio insignita et impressa in
intellegentia , quam notionem voco,

6. motum ianem. Sext. Emp. VJII,

184: nsvoTtccd^SLCcg nvccg ccLGd^rjGscov

SLVccL^ im Gegensatz zu denjenigen
Bawegungen unserer Seele, welche
darch Wahrnehmung realer Dinge
hervorgerufen werden. Acad. II,

33 : cum sit incertum, vere inaniterve

moveatur mens.
8. Tib. Gracchus, welcher als

Volksfribun im Jahre 133 das Volk
abstimmen liefi iiber seinenKoIIegen
M. Octavius, dessen Absetzung er

beantragt hatte, weil er sich gegen
das von ihm eingebrachte Acker-
gesetz ablehnend verhielt.

in Capitolio. Neben dem forum
Homanum diente zuweilen auch die

area Capitolina, der vor dem capi-

tolinischen Tempel befindliche freie

Platz als Ort fiir die Tributcomitien.

9. deferentem sitellam, ein tech-

nischer Ausdruck fiir 'abstimmen
lassen'. Sitella ist eine mit Wasser
gefiillte Urne, in welche die hol-

zernen Lose geworfen wurden.
Das Gefafi hatte einen so engen
Hals, daO beim Schiitteln nur je ein

Los auf der Oberflache des Wassers
erscheinen konnte. Auf diese Weise
wurde die Reihenfolge der abstim-
menden Tribus festgesetzt.

11. pervenerim. Die Verstorbenen
treten uns am meisten vor die

Seele an dem Orte ihrer einst-

maligen Wirksamkeit, so das Bild

des Gracchus, wenn man auf das

Kapitol kommt. Diese Erscheinung
erklaren die Epikureer durch die an
jenen Orten zuriickbleibenden Bil-

der,welche diePersonen oderDinge,
welche dieselben aussandten, iiber-

dauern. Vgl. Lucr. IV, 73* flg. V, 63.

13. peUantur, s. z. I, 26.

intellegantur. Die personliche

Konstruktion fiir die gewohnlichere
unpersonliche, wie de invent. II, 30:

quae fortunae esse attributa intelle-

guntur. Vgl. 11,124: scribitur. —
Wegen des Plur., obgleich in deo

voraufging, s. § 51 z. agit.

15. num etiam, aus obicitur ist ein

Wort wie indicatur zu entnehmen.
17. A Democrito sc. est. Vgl. §73.
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multis est, nec vos exitum reperitis, totaque res vacillat et

claudicat. Nam quid est^ quod minus probari possit, qiiani

omnium in me incidere imagines^ Homeri^ Arcliilochi, Romuli,
Numae, Pythagorae, Platonis, nec ea forma, qua illi fuerunt?

6 Quo modo illi ergo? et quorum imagines? Orpheum poetam
docet Aristoteles numquam fuisse^ et lioc Orptiicum carmen
Pythagorei ferunt cuiusdam fuisse Cercopis. At Orpheus^ id

est imago eius, ut vos vultis, in animum meum saepe incurrit.

Quid, quod eiusdem hominis in meum aliae, aliae in tuum?108
10 quid^ quod earum rerum^ quae numquam omnino fuerunt ne-

que esse potuerunt^ ut Scyllae, ut Chimaerae? quid, quod
hominum, locorum, urbium earum, quas numquam vidimus?
quid, quod, simul ac mihi collibitum est^ praesto est imago?
quid^ quod etiam ad dormientem veniunt invocatae? Tota

15 reSj Vellei^ nugatoria est. Vos autem non modo oculis ima-

gines, sed etiam animis inculcatis. Tanta est impunitas gar- gg
riendi. At quam licenter! Fluentium frequenter transitio fit ^qq
visionum, ut e multis una videatur. Puderet me dicere non

omnino, bekraftigend, ' siclierlich,

offenbar

.

3. Archilochus aus Paros, um
700 V. Chr. Horat. ars poet. 79:

Archilochuni jproprio rdbies armavit
iamho. Vgl. 111, 91.

4. nec = nec tamen, wie III, 1.

ISIacli Epikur geben die Bilder die

Gegenstande niclit immer treu

wieder, da sie auf ihrem Wege
durch die Luft mancherlei Storung
erleiden.

6. Quo modo ilU ergo? sc. in me
inciderunt, Wie konnen wir zu
€iner Vorstellung von den Origi-

nalen gelangen, da diesen die Bil-

der nicht entsprechen?
et quorum imagines? sc. sunt.

Entsprechen die Bilder nicht den
Originalen, welche andere reale

Existenzen liegen ihnen dann zu
Grunde?

6. docet Aristoteles, wahrschein-
lich in der verloren gegangenen
Schrift TtBQi cpiXoooq^Lag. — Uber
Orpheus s. § 41.

hoc, s. § 79 z. huius.

7. Cercopis. Wir kennen den-

selben nicht naher, er wird als

Verfasser zweier Orphischen Ge-
dichte genannt, einer %axa^a6Lg
Big adov und eines iBqhg Xoyog.

11. Scyllae. Vgl. Hom. Od. XII, 85

und die nachhomerische Vorstellung
bei Ov. Met. XIII, 730 flg. Nach
Epikur entstehen dergleichen Vor-
stellungen teils dadurch , daB in-

folge einer zufalligen Atomenver-
bindung Biider entstehen, denen
in Wirklichkeit nichts entspricht,

teils da,durch, daB verschieden-
artige Bilder in der Luft, bevor
sie unsere Sinne treffen, sich zu
elnem Ganzen verbinden. Lucr.

IV, 732.

Chimaerae. S. II. VI, 179.

13. simul ac mihi collibitum est.

Epikur erklart dies dadurch, daD
iiberall Bilder in Fillle vorhanden
sind, unsere Seele aber nur die-

jenigen bemerkt, auf welche sie

sich mit Energie richtet. Lucr. IV,

780 flg.

14. ad dormientem veniunt invo-

catae? Die Bilder, die unsere
Seele im Wachen afficierten, uben
ohne unser Zuthun ihren EinfluO

weiter aus , auch wenn wir im
Schlafe liegen. Lucr. IV, 756. —
invocatae in der Bedeutung *un-

gerufen' ist selten, gewohnlich
heiOt es 'angerufen'. — Man be-

achte die fiinfmalige Wiederholung
von quid quod.

18. visionum, s. z. § 105.
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intellegere^ si vos ipsi intellegeretis^ qui ista defenditis. Quo
modo enim probas continenter imagines ferri? aut^ si con-

tinenter, quo modo aeternae? Innumerabilitas, inquis, sup-

peditat atomorum. Num eadem ergo ista faciet, ut sint omnia
sempiterna? Confugis ad aequilibritatem (sic enim iaovoiiCaVy 5

si placet, appellemus) et ais/ quoniam sit natura mortalis,

immortalem etiam esse oportere. Isto modo^ quoniam homines
mortales sunt^ sint aliqui immortales, et quoniam nascuntur

in terra, nascantur in aqua. — Et quia sunt quae interimant,

sint quae conservent. — Sint sane, sed ea conservent^ quae lo

llOsunt; deos istos esse non sentio. Omnis tamen ista deorum
effigies ex individuis quo modo corporibus oritur? quae etiamsi

essent, quae nulla sunt, pellere se ipsa et agitari inter se

concursu fortasse possent^ formare, figurare, colorare, animare
non possent. Nullo igitur modo immortalem deum efficitis. 15

40 Videamus nunc de beato. Sine virtute certe nullo modo;
virtus autem actuosa, et deus vester nibil agens; expers

lllvirtutis igitur; ita ne beatus quidem. Quae ergo vita? Sup-
peditatio^ inquis, bonorum nuUo malorum interventu. Quorum

1. non intellegere. Wegen der
Auslassung des Pronomens s. § 72
z. audisse.

3. quo modo aeternae sc. sunt =
quo modo aeternas esse prohas.

b.aequilihritatem, besser iibersetzt

Cicero §50: aequahilem trihutionem.

6. quoniam sit etc. Eine falsche

Auffassung der lgovo^lcc des Epi-
kur, der durchaus nicht aus dem
Yorhandensein der einen Gattung
auf die Existenz ihres Gegensatzes
schliefit, sondern nur konstatiert,

daO die entgegengesetzten Arten,
derenExistenzfeststeht, eine gleiche

Anzahl von Individuen umschlieOen.
Dafi durch dieses Gesetz Epikur die

Ewigkeit der Gotter weder beweisen
wollte, noch konnte, liegt auf der
Hand. Demnach sind die folgen-

den Einwiirfe nichtig. S. § 60.

8. sint aliqui immortales 'miifiten

sein'^ Konjunkt. potent. Die Pro-
tasis liegt in Isto modo.^

9. Et — conservent. Uber diesen

von Cotta nicht verstandenen Satz

s.'§ 60.

10. sed ea conservent. Sinn: Nur
dasjenige ist im stande zu er-

halten, was wirklich existiert;Gotter

aber, wie ihr sie euch denkt,

existieren iiberhaupt nicht.

11. deorum effigies, die Hdschr.
rerum, welches in diesem Zusammen-
hange keinen Sinn giebt, wahrend
sowohl der Ausdruck effigies, als

auch das folgende animare darauf
hinweisen, dafi hier nicht von
Dingen, sondern nur von Personen
die Rede sein kann. Die Verander-
lichkeit und Beweglichkeit der
Atome, aus denen die Gotter be-
stehen sollen, wird als Argument
gegen die Unsterblichkeit geltend
gemacht. Vgl. § 114.

17. actuosa. Part. orat. 76: est

igitur vis virtutis duplex: aut enim
scientia cernitur virtus aut actione.

Diog. Laert. VH, 92: TlavaCxLog iilv

ovv dvo (pr}o}v aQStag^ d^scoQrjXLnriv

%al TtQa-nzL-nriv.

et deus vester, et = at in der pro-
positio minor des Syllogismus,
welche einen Gegensatz einfiiht.

Die propositio minor expers virtutis

igitur zu dem Satze: Sine virtute

nullo modo heatus (propositio maior)
wird gewonnen durch den Hilfs-

syllogismus virtus — igitur.

18. ne — quidem ' Eixich. nicht', wie
oft nicht steigernd. § 113: ne
heatos quidem. II, 87: ne natura
quidem. HI, 21.
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tandem bonorum? Voluptatum, credo, nempe ad corpus per-

tinentium; nullam enim novistis nisi profectam a corpore et

redeuntem ad corpus animi voluptatem. Non arbitror te,

Velleij similem esse Epicureorum reliquorum, quos pudeat

5 quarundam Epicuri vocum, quibus ille testatur se ne intellegere

quidem ullum bonum, quod sit seiunctum a delicatis et ob-

scenis voluptatibus
;
quas quidem non erubescens persequitur

omnes nominatim. Quem cibum igitur aut quas pofionesll2

aut quas vocum aut florum varietates aut quos tactus, quos

10 odores adhibebis ad deos, ut eos perfundas voluptatibus ?

Et poetae quidem [nectar ambrosiam] epulas comparant et

aut luventatem aut Ganymedem pocula ministrantem ; tu autem,

Epicure, quid facies? Neque enim, unde habeat ista deus

tuus, video, nec quo modo utatur. Locupletior igitur bomi-
15 num natura ad beate vivendum est quam deorum, quod pluri-

bus generibus fruitur voluptatum. At has leviores ducisil^

voluptates, quibus quasi titillatio (Epicuri enim boc verbum
est) adhibetur sensibus. Quousque ludis? Nam etiam Philo ,

noster ferre non poterat as£ernari_ Epicureos molles et deli-

20 catas voluptates; summa enim memoria pronuntiabat plurimas

Epicuri sententias iis ipsis verbis, quibus erant scriptae;

Metrodori vero^ qui est Epicuri coUega sapientiae^ multa
impudentiora recitabat; accusat enim Timocratem, fratrem

2. nisi profectam a corpore, In
der That hielt Epikur die korper-
liche Lust fur die naturgemaOere
und urspriinglichere und fiir die

Grundlage der hoheren geistigen
Geniisse.

4. quos pudeat etc. Cotta h*alt

nicht ohne Ironie den Velleius fiir

einen Epikureer, welcher Farbe
bekennt, wahrend viele andere,
von der Ansicht ihres Meisters
abweichend, behaupteten, ^ daO
Tugend und Wissenschaft auch an
und fiir sich, ohne Riicksicht auf
sinnliches Vergniigen, GenuB ge-
wahrten (de fin. I. 55).

7. persequitur, de fin. II, 29.

11. Et poetae quidem. Dieseseinen
Gegensatz einleitende et — quidem^
auf welches gewohnlich ein Satz
mit sed oder autem folgt, tlber-

setzen wir im Deutschen nicht.

Tusc. V, 39: certe omnes virtutis

compotes teati sunt. Et hoc quidem
mihi cum Bruto convenit. Sed mi-
M videntur etiam beatissimi.

[nectar amhrosiamj, eine Glosse
zu epulas.

12.1uventas od.poei.Iuventa=^'H^ri^

Tochter des Jupiter und der Juno,
in der Ilias Mundschenkin der Gotter.

Ganymedes, Sohn des Tros,

Mundschenk des Zeus. II. XX,
231 flg.

ministrantem , der technische
Ausdruck fiir das Servieren bei

Tische. Tusc. I, 65 : luventate po-
cula ministrante; ib. ut lovi hibere

ministraret.

17. quasi titillatio, eineUbersetzung
von Epikurs yaQyaUG^og acoiiaxog,

Cat. mai. 47: tarita quasi titillatio;

de fin. I, 39 : nam si ea sola volup-

tas esset, quae quasi titillaret sensus,

ut ita dicam. Wegen quasi s. III,

29, 3 z. quasi ferendi.

18. Nam etc. Dieser Satz begrundet
durch das Zeugnis einer Autoritat

die Berechtigung der voraufgehen-
den unwilligen Frage. — Uber
Philo s. § 6.

19. ferre non poterat, weil er eben
das Ganze fiir Verstellung hielfc.
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suum^ Metrodorus, quod dubitet omnia, quae ad beatam vi-

tam pertineant^ ventre metiri, neque id semel dicit, sed

saepius. Adnuere te video; nota enim tibi sunt; proferrem

libros, si negares. Neque nunc reprebendo, quod ad volup-

tatem omnia referantur (alia est ea quaestio)^ sed doceo deos 5

^^ vestros esse voluptatis expertes, ita vestro iudicio ne beatos

ll^quidem. At dolore vacant. Satin est id ad illam abundantem
bonis vitam beatissimam? Cogitat^ inquiunt, adsidue beatum
esse se; babet enim nihil aliud, quod agitet in mente. Com-
prebende igitur animo et propone ante oculos deum nihil lo

aliud in omni aeternitate nisi 'Mihi pulchre est' et ^Ego
beatus sum' cogitantem. Nec tamen video^ quo modo non
vereatur iste deus beatus, ne intereat, cum sine uUa inter-

missione pulsetur agiteturque atomorum incursione sempiterna,

cumque ex ipso imagines semper adfluant. Ita nec beatus i5

est vester deus nec aeternus.

115 At etiam de sanctitate, de pietate adversus deos libros

scripsit Epicurus. At quo modo in his loquitur? ^'^-

i

Coruncanium aut P. Scaevolam, pontifices maximos, te audire

dicas. non eum, qui sustulerit omnem funditus relisfionem nec 20

I. MetrodoruSyQ.%SQ. Seineeignen
Worte erlialten fr. VI ed. Duening:
TtSQL yczOTEQa yocQ, c6 cpvoioloyB

TiiionQCireg, xo aya^ov. Timo-
krates hatte sich also dagegen
verwahrt, die gemeine Sinnenlust
zumMaBstabe desGuten zu machen;
er scheint vielmehr in den geistigen

Geaiissen die Quelle der Gliick-

seligkeit erkannt zu haben.
duhitet — metiri, wie ad Att.

X, 3, A: qui ipsi in senatum venire

dabitarinty ib. XII, 49: cum duhiiet

Curtius consulatum petere. Der Inf.

nach dem affirmativen duhitare in

der Bedeutung 'Bedenken tragen
ist selten.

\ 6. ita, in der SchluBfolgerung
*demnach'.

7. Satin = num satis. Vgl. de
orat. I, 226: Potestne virtus servire?

= num potest.

I I . Mihi pulclire est. Mihi est oder
ego sum mit einem Adverb. hat die

Bedeutung 'mir geht es, ich be-

finde mich'. Ad famil. XVI, 22, 1:

spero ex tuis litteris tihi melius
esse; ad Att. XIII, 52, 1: fuit enim
periucunde. — pulcher in dem hier

gebrauchten Sinne gehort der Um-
gangssprache an, P. Mur. 2 ) : Prae-

tor ne puJchrum se ac heatum pu-
taret. Hor. sat. H, 8, 18: pulchre

fuerit tibi.

13. vereatur — ne intereat, wo-
durch die Seligkeit der Gotter sehr

beeintrachtigt werden wiirde.

§ 115 — 124. Sehlurs. Die
Lehren Epikurs sind fiir die
Religion verderblich. Von
seiner eigenen Frommigkeit,
welche er zur Schau tragt,
ist nicht viel zu halten.

17. At etiam etc. Ein fingierter

Einwurf des Epikureers gegen den
in der vorhergehenden Ausfiihrung
enthaltenen und gleich darauf
direkt ausgesprochenen Tadel: su-

stulit omnem funditus religionem.

Die Antwort darauf wird ebenfalls

durch At eingeleitet.

de sanctitate, tcbql boLotrjrog. Diog.
Laert. X, 27.

1 8. Ti. Coruncanius, ausgezeichnet
als Feldherr und Staatsmann, der

;

erste Pontifex maximus de plebe ;

im Jahre 252. Er galt als Lieb-
;

ling der Gotter wegen seiner
;

Frommigkeit (II, 165) und als Au- \

toritat in religiosen Dingen (III, 5). \

19. P. Mucius Scaevola, Pontifex

max. im Jahre 131, bedeutend als
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manibuS; ut Xerxes, sed rationibus deorum immortalium templa

et aras everterit. Quid est enim, cur deos ab hominibus eo-

lendos dicas, cum dii non modo bomines non colant, sed

-omnino nihil curent, nihil agant? At est eorum eximia quae- 116

5 dam praestansque natura, ut ea debeat ipsa per se ad se

colendam allicere sapientem. An quicquam eximium potest

esse in ea natura, quae sua voluptate laetans nihil nec actura

sit umquam neque agat neque egerit? quae porro pietas ei

debetur, a quo nihil acceperis? aut quid omnino, cuius nuUum
10 meritum sit, ei deberi potest? Est enim pietas iustitia ad-

versum deos; cum quibus quid potest nobis esse iuris^ cum
homini nulla cum deo sit communitas? Sanctitas autem est

scientia colendorum deorum; qui quam ob rem colendi sint,

non intellegO; nullo nec accepto ab iis nec sperato bono.

15 Quid est autem, quod deos veneremur propter admira-

tionem eius naturae, in qua egregium nihil videmus? Nam
superstitione, quod gloriari soletis^ facile est liberari^ cum
sustuleris omnem vim deorum; nisi forte Diagoram aut Theo-
dorum, qui omnino deos esse negabant^ censes superstitiosos

20 esse potuisse. Ego ne Protagoram quidem, cui neutrum li-

;

cuerit, nec esse deos nec non esse. Horum enim sententiae

omnium non modo superstitionem tollunt^ in qua| inest timor

inanis deorum, sed etiam religionem^ quae deorum cultu pio

continetur. Quid? ii, qui dixerunt totam de dis immortalibus 118

25 opinionem fictam esse ab hominibus sapientibus rei publicae

causa, ut, quos ratio non posset, eos ad officium religio du-

ceret, nonne omnem religionem funditus sustulerunt? Quid?

juristisclier Schriftsteller. Er ist der
Vater des Pontif. max. Q. Muc.
Scaevola. (Uber diesen s.Einl. § 11

und III, 80.)

I. ut Xerxes, s. Herod. VIII, 109.

3. non colant. Vgl. Ov. Met.
VIII, 724: Cura pii dis sunt, et qui
coluere, coluntur.

4. At est eorum, s. §-45.

^.An quicquam. Das widerlegende
an mit Bezug auf ein vorlier zu
erganzendes nihildicis. Ebenso 11,2.

10. iustitia adversum deos. Den
Stoikern gilt die Frommigkeit als

eine Unterabteilung der Gerechtig-
keit, Stob. ecl. II p. 106.

II. quid — mns 'welches Rechts-
verhaltnis'.

13. scientia colendorum deorum,
Auch diese Definition ist stoisch,

Diog. Laert. VII, 119: bIvocl §s rrjv

svGs^Eiav STtLOzrjiiriv d^soDV &S'

QaitsLixg, nur daB Cicero an Stelle

des allgemeinen svgs^slcc das spe-

ciellere sanctitas setzt, wodurch
die Definition zu weit wird. Uber
sanctitas s. § 3.

14 sperato vertritt das fehlende
Part. Praes. Pass, 'da zu erhoffen

ist'. Ad fam. II, 9, 1: laetor cu7n

praesentiy tum etiam sperata tua di-

gnitate. S. Nagelsb. L. St § 96, 1.

16. Nam in der occupatio. Fuhret
nicht an, dafl Epikur die Menschen
von dem Aberglauben befreie;

denn etc. — quod — soletis, vgl.

§ 56.

19. omnmo 'ausdriicklich', wie I,

29. Tusc. V, 24: Non usquam id

quidem dicit omnino
,
sed, quae dicit,

idem valent. — Uber Diagoras,
TheodoruSj Protagoras s. § 2.

24. ii, qui dixerunt, besonders die

Sophisten.
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Prodicus Cius, qui ea, quae prodessent hominum vitae, deorum
in numero habita esse dixit, quam tandem religionem reliquit?

119 Quid? qui aut fortes aut claros aut potentes viros tradunt

post mortem ad deos pervenisse, eosque esse ipsos, quos nos
colere, precari venerarique soleamus, nonne expertes sunt

religionum omnium? gu^aejutio^maxime tractata ab Euliemero
est, quem noster et iriterpretatus et secutus est praeter ceteros

Ennius. Ab Euhemero autem et mortes et sepulturae demon-
strantur deorum. Utrum igitur hic confirmasse videtur reli-

gionem an penitus totam sustulisse? Omitto Eleusinem sanc-

tam illam et augustam,

Ubi initiantur gentes orarum ultimae,

praetereo Samothraciam eaque, quae Lemni

Nocturno aditu occulta coluntur,
Silvestribus saepibus densa.

Quibus explicatis ad rationemque revocatis rerum magis natura

comoscitur quam deorum/

natiirliclier1, Frodicus geb. auf der Insel

Keos um 470, einer der an-

gesebensten Sopliisten, wegen seines

Charakters uncl seines wissenschaft-

lichen Strebens von seinen Zeit-

genossen geschatzt. Er ist der
Erfinder der bekannten Erzahlung
yon Herkules am Scbeidewege.
tiber die Gotter auOerte er sicb

abnlicb wie Persaeus (s. § 38).

6. ah Euhemero. UberEubemerus,
demVerfasser einer [sQa avayqccq)!]^ s.

Einl. § 6. Von der Ubersetzung
des Ennius hat der Kircbenvater
Lactantius einige Brucbstiicke er-

balten, der diese Scbrift benutzte,

um den Gotterglauben der Heiden
zu bekampfen. Die Fragmente
bei Vablen p. 169.

8. sepulturae, cf. fragm. XH:
et sepulcrum eius (Tovis) est in

Creta et m oppido Cnosso et dicitur

Vesta lianc urhem creavisse; inque
sepulcro eius est inscriptum antiquis

litteris Graecis ZAN KPONOT, id

est Latine Juppiter Saturni. Vgl.

m, 53.

10. Omitto Eleusinem, der Grund
folgt in dem Satze: Quihus expli-

catis etc. Aucb in den Mysterien
wurden die Mytben nacb Art des

Eubemerus rationalistiscb gedeutet,

indem die Aufgeklarten in dem
ganzen Gebeimkulte nur eine sym-

boliscbe Darstellung
Vorgange erblickten.

12. uhi initiantur, vielleicbt aus

dem Erecbtbeus, einer Tragodie
des Ennius (Vablen p. 110). — ini-

tiari == iivsioQ^ai.

gentes orarum ultimae = gentes

orarum ultimarum, die Form der
Hypallage. Vgl. U, 113: posteriore

vi corporis und Goethe : Des Knaben
lockige Unscbuld. Uber den Ge-
braucb dieser Figur in der Cicero-

nianiscben Prosa s. H, 98 z. fontium
gelidas perennitates.

13. Samothraciam , eine Insel im
agaiscben Meere, der thraziscben

Kiiste gegenuber, zugleicb mit
Lemnos und Imbros der Hauptsitz

der Mysterien der Kabiren.

14. nocturno aditu 'in nacbtlicher

Prozession'. Die anapaestiscben

Verse sind vielleicbt ein Citat aus

dem Philoktet des Accius. (Uber
diesen s. z. H, 89.)

15. silvestrihus.' Das auslautende s

in diesem und dem folgenden Worte
ist zu elidieren, wie dies bei den
alteren Dicbtern nacb kurzem Vo-
kale vor Konsonanten baufig ge-

scbiebt. Vgl. Cic. orat. 161.

16. a-l rationem revocatis \om ra-

tionalistiscben Standpunkte be-

trachtet'.
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Mihi quidem etiam Democritus^ yir magnus in primis,
^'l^

cuius fontibus Epicurus hortulos suos irrigavit^^^aiare^ videtur

in natura deorum. Tum enim censet imagines divmitate prae-

ditas inesse in universitate rerum^ tum principia mentis^ quae

5 sint in eodem universo, deos esse dicit^ tum animantes ima-

gines^ quae vel prodesse nobis soleant vel nocere^ tum in-

gentes quasdam imagines tantasque^ ut universum mundum
complectantur extrinsecus; quae quidem omnia sunt patria

Democriti quam Democfilo digniora. Quis enim istas imagines 121

ao comprehendere animo potest? quis admirari? quis aut cultu

aut religione dignas iudicare? Epicurus vero ex animis liomi-

num extraxit radicitus religionem^ cum dis immortalibus et

opem et gratiam sustulit. Cum enim optimam et praestan-

tissimam naturam dei dicat esse, negat idem esse in deo gra-

15 tiam; tollit id^ quod maxime proprium est optimae praestan-

tissimaeque naturae. Quid enim melius aut quid praestantius

bonitate et beneficentia? Qua cum carere deum vultis^

neminem deo nec deum nec bominem carum^ neminem ab eo

amari, neminem diligi vultis. Ita fit^ ut non modo homines
20 a diis, sed ipsi dii inter se ab aliis alii neglegantur. Quanto 44

Stoici melius, qui a vobis reprehenduntur! Censent autem
sapientes sapientibus etiam ignotis esse amicos. Nihil est

enim virtute amabilius; quam qui adeptus erit, ubicumque

1. Democritus s. § 29.

2. hortiilos suos irrigavit, d. h.

von dem er das Meiste entlelint

hat, gesagt mit Riicksicht auf
Epicuri hortus § 93.

3. in natura deorum. Wegen in s.

§ 75 z. in Venere Coa.

imagines divinitate praed, s. § 29.

4:.principia mentis, die spharischen
Feueratome, aus denen die Gott-
heit und der Geist besteht, s § 29.

5. animantes imagines. Diese sind

identisch mit den imagines divini-

tate praeditas. Sext. Emp. IX, 19:

"nccl rovxcov {eidcoXcov) ra ^isv alvai

aya&OTCOLa^ tcc de na^OTtOid.

8. complectantur extrinsecus, eine
Entstellung der demokritischen
Lehre. Dieser sagte: xa de sidcola

elvai iv ra 7ibQie%ovri vnsQcpvT]

(Sext. Emp.' IX, 42). Das ^Wort
^EQii%ov *das uns Umgebende', d. i.

^die Luft' scheint dieses MiB-
verstandnis hervorgerufen zu haben.

patria Democriti, Abdera, dessen
Eewohner in dem Rufe der Albern-
heit standen.

13. gratiam sustulit, s. § 45.

17. honitate = liberalitate, henigni-

tate, wie II, 60, de ofF. I, 50.

20. inter se ah aliis alii entspricht
\

erst in dieser scheinbar pleonas-
|

tischen Form vollstandig dem \

griech. aXlrjlcov^ da ah aliis alii \

nur heifit der eine von dem andern, \

nicht aber auch der andere von
\

dem einen. Vgl. de off. 1,22: ut
'

ipsi inter se aliis alii prodesse possent

und C.T. W. Muller z. d. St.

Quanto Stoici melius s. z. § 101.

21. autem vermittelt anreihend den
tibergang zu der specielleren Aus-
einandersetzung fiir das haufigere

begrtindende enim. Ygl. III, 37:

ali autem solem. Ahnlich § 49:

Epicurus autem.

22. etiam ignotis. Eurip. fragm. 894

p. 510 Nauck: cocpov yaQ avdQa^
v.av s%ag vaCrj xQ^ovog, %av ^^nor
bocsoig siGidco^ yiQivco cpClov,

Nihil est enim etc. Man denke
daran, dafi die Stoiker Tugend
und Weisjieit fiir identisch halten.
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122 erit gentium, a nobis diligetur. Vos autem quid mali datis^

cum in imbecillitate gratificationem et benevolentiam ponitis!

Ut enim omittam vim et naturam deorum, ne bomines qui-

dem censetis, nisi imbecilli essent, futuros beneficos et

benignos fuisse? Nulla est caritas naturalis inter bonos? 5^

Carum ipsum verbum est amoris, ex quo amicitiae nomen
est ductum; quam si ad fructum nostrum referemus^ non ad
illius commoda, quem diligemus, non erit ista amicitia, sed

mercatura quaedam utilitatum suarum. Prata et arva et

p^Mum greges diliguntur isto modo, quod fructus ex iis lo

capiuntur, hominum caritas et amicitia ^ratuita est. Quanto
igitur magis deorum, qui nuUa re egentes 'el *iSer se diligunt

et bominibus consulunt! Quod ni ita sit, quid veneramur, quid

precamur deos? cur sacris pontifices, cur auspiciis augures

praesunt? quid optamus a dis immortalibus ? quid vovemus? i5«

123 At etiam liber est Epicuri de sanctitate. Ludimur ab homine
non tam faceto quam ad scribendi licentiam libero. Quae
enim potest esse sanctitas, si dii bumana non curant? quae
autem animans natura nihil curans? Verius est igitur nimirum
illud, quod familiaris omnium nostrum Posidonius disseruit 20

in libro quinto de natura deorum, nullos esse deos Epicuro
videri, quaeque is de dis immortalibus dixerit, invidiae dj^-

testandae gratia dixisse. Neque enim tam desipiens fuisset,

ut homunculi similem deum fingeret, liniamentis dumta:^^t

extremis, non habitu solido, membris hominis praeditum om- 25

nibus, usu membrorum ne minimo quidem, exilem quendam
atque perlucidum, nihil cuiquam tribuentem, nihil gratificantem,

omnino nihil curantem, nihil agentem. Quae natura primum

1. datis = affertis, so damnuni,
dolorem, perniciem, luctum dare in

der Sprache des gewohnlichen
Lebens. Vgl. IH, 66.

2, in imbeciUitate. Ygl.Lael. 29;

quam (benevolentiam) si qui putant
ab imbecillitate proficisci, ut sit,

per quem adsequatur, quod quisque
desideret, humilem sane relinquunt

et minime generosum, ut ita dicam,
orlum amicitiae.

7. adfructum nostrum referemus,
wie Epikur: 'ncfl trjv cpiXCav Slcc

Tccg XQSLag yiyvsad^ciL, Diog. Laert.

X, 120. Die spateren Epikureer
wichen iibrigens von dieser Theo-
rie, welche den krassesten Egois-
mus als Motiv der Freundschaft
hinstellt, ab und faBten dieselbe
idealer auf.

9. mercatura quaedam. Sen. ep.

9, 9: Ista, quam tu describis, nego-

tiatio est non amicitia, quae ad
commodum accedit, quae, quid con-

secutura sit, spectat.

suarum fiir nostrarum, s. § 87
z. sibi displicere.

16. Ludimur, das Passivum von
ludere, wie p. Flacc. 76: tu ludi

te non intellegebas?

17. non tam faceto, wie § 85: de

homine minime vafro, 11,46: homo
non aptissimus ad iocandum.

20. Posidonius, s. Einl. § 19.

23. tam disipiens fuisset. Der Uber-
gang aus der orat. obliqua in die

orat. recta, wie nicht selten bei

Cicero in Citaten. Vgl. 11, 125.
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nulla esse potest, idque videns Epicurus re tollit, oratione

relinquit deos; deinde, si maxime talis est deus, ut nullal24

gratia, nuUa hominum caritate teneatur, valeat; quid enim
dicam ^propitius sit'? Esse enim propitius potest nemini,

quoniam, ut dicitis, omnis in imbecillitate est et gratia et

caritas.

1. oratione = verhis 16; 85) im
Gegensatz zu re, wie Phil. IX, 8:

qxiem cum videretis re magis morbum
quam oratione excusantem.

2. si maxime, wenn im liochsten,

im auBersten Falle, d. i. 'wenn'
denn durchaus'.

3. valeat, wie das griechische

XcciQBxcOy ein Abschiedswort an

Menschen, oft mit dem Neben-
begriff, daB die Trennung eine er-

wiinschte ist (Ter. Andr. IV, 2, i3 : Va-
leant, qui inter nos discidium volunt),

wahrend propitius sit der segen-

erflehende AbschiedsgruO ist, den
man im Gebete an die Gottheit

zu richten pflegt.

5. in imhecillitate est, s. 1,2 z.tanta

sunt in varietate.
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LIBER SECUNDUS.

^
Quae cum Cotta dixisset, tum Velleius: Ne ego, inquit^

incautus, qui cum Academico et eodem rhetore congredi co-

natus sim! Nam neque indisertum Academicum pertimuissem

nec sine ista philosopliia rhetorem quamvis eloquentem; neque
enim flumine conturbor inanium verborum nec subtilitate

sententiarum, si orationis est siccitas. Tu autem, Cotta,

utraque re valuisti; corona tibi et iudices defuerunt. Sed ad
ista alias; nunc Lucilium^ si ipsi commodum est^ audiamus.

^ Tum Balbus: Eundem equidem malim audire Cottam^ dum^
qua eloquentia falsos deos sustulit, eadem veros inducat.

Est enim et pbilosoplii et pontificis et Cottae de dis im-

mortalibus habere non errantem et vagam^ ut Academici^ sed,

ut nostri^ stabilem certamque sententiam. Nam contra Epi-

curum satis superque dictum est. Sed aveo audire, tu ipse^

Cotta, quid sentias. An^ inquit^ oblitas es, quid initio dixerim^

facilius me, talibus praesertim derebus^ quid non sentirem, quam
3 quidsentirem^possedicere? Quodsihaberem aliquid^quodliqueret,

tamen te vicissim audire vellem^ cum ipse tam multa dixissem.

Tum Balbus: Geram JiH^ et agam quam brevissime

II. B u c h. Vortrag des Stoikers
Balbus liber das "Wesen der
Gotter. Kap. 1. § 1— 3. Ein-
leitung und Disposition.

1. Ne, s. I, 52 z, -we ille est impU-
catus. — incautus sc. fui.

( 2. et eodem rhetore. Ehetor ist

lliier nicht, wie gewohnlicli, Lehrer
ider Beredsamkeit (de orat. I, 84:

qui rhetores nominarentur et qui
dicendipraecepta traderent\ sondern
einer, der in den Rhetorenschulen
gebildet ist und sich auf alle Kiinste

der Beredsamkeit versteht. De
orat. II, 98 heiOt es von Cotta:

acutissimum et suhtilissimum dicendi
genus est consecutus.

7. corona ist der Zuhorerkreis,
insbesondere bei gerichtlichen Ver-
handlungen.

defuerunt^es fehlten nur', nam-
lich um als patronus zu glanzen.

8. ad ista alias, s. 1, 19 z. longum
est ad omnia.

12. errantem, s. I, 2 z. in summo
errore. — ut Academici sc. hahent.

13. stahilem certamque sententiam,

wie de fin. I, 55: certae stabilique

sententiae. Man bezeichnet die

Stoiker deshalb als Dogmatiker,
weil sie bestimmte, nach ihrer

Ansicht unanfechtbare Lehrsatze,

doyiiara, placita aufstellen, im
Gegensatz zu den skeptischen

Neuakademikern, welche sich mit
der Wahrscheinlichkeit begniigen.

1 5 . An, erganze vorher : non est, cur

me audire velis.^gl.l^ 1

1

9—initio: 1,60.

18. dixissem, man erwartet dixerim.

Das Plusquamperf. erklart sich

durch Attraktion an das vorauf-

gehende vellem. Ebenso II, 147:

dum disputarem, III, 9: cum idem
ohtutus esset.
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potero; etenim convictis Epicuri erroribus longa ^e mea dis-

putatione detracta oratio est. Omnino dividunt nostri totam ^**^ '

istam de ais immortalibus quaestionem in partes quattuor.

Primum docent esse deos^ deinde quales sint, tum mundum
5 ab iis administrari, postremo consulere eos rebus humanis.

Nos autem hoc sermone, quae priora duo sunt, sumamus;
tertium et quartum, quia maiora sunt, puto esse in aliud

tempus diflferenda. Minime vero, inquit Cotta; nam et otiosi

sumus et iis de rebus agimus, quae sunt etiam negotiis

10 anteponendae.

Tum Lucilius: Ne egere quidem videtur, inquit, oratione
^

prima pars. Quid enim potest esse tam apertum tamque
perspicuum^ cum caelum suspeximus caelestiaque contemplati

sumus, quam esse aliquod numen praestantissimae mentis,

15 quo haec regantur? Quod ni ita esset, qui potuisset adsensu

omnium dicere Ennius:

Aspice hoc sublime candens, quem invocant omnes
«^v.

lovem,

2. Omnino 'im allgemeinen', am
Anfang der Disposition, wie oft.

Vgl. de off. I, 66
;

I, 85.

3. istani bezeichnet das, was zu
der angeredeten Person in naherer
Beziehung steht, hier also die

Frage, die Cotta angeregt hat.

Vgl. 1,95: ista beatitas, die Selig-

"keit, wie ihr sie euch vorstellt.

III, 8 : in ista partitione in deiner—'

.

in partes quattuor. Uber diese

dem Posidonius entlehnte Dis-

position s. Einl. § 20.

6. sumamus, zurBesprechung aus-

wahlen, wie de orat. II, 366: quis

Antonio permisit, ut et partes fa-

ceret et, uiram vellet, prior ipse

sumeret?

8. otiosi sumus, s. I, 15 z. feriis

Latinis.

Kap. 2. §4—44. Erster Haupt-
teil. Dieser sollte nach der
Disposition ausschlieBlich
Beweise fiir das Dasein der
Grotter enthalten. Diese
reichen jedoch blofi bis § 17,

wahrend von§18—39dieGott-
lichkeit der Welt und von
§ 39—44 dieder Gestirne nach-
gewiesen wird. — § 4— 12 das
Dasein der Grotter wird be-
wiesen: 1. durch die Herr-
lichkeit des Himmels, 2.durch

ClCERO, TE NAIURA DEORUM.

die Allgemeinheit desGrotter-
glaubens, 3. durch dieGotter-
erscheinungen, 4. durch die
Di vination.

15. quo, nicht a quo , weil nu-
men mehr in abstraktem als in

konkretem Sinne gebraucht ist.

16. Ennius, s. I, 97. Der folgende
trochaische Tetrameter, der noch
dreimal wiederkehrt (II, 65; III, 10

u. 40) ist aus dem Thyestes des
Ennius. S. Vahlen p. 142.

17. invocant = vocant, was Festus,

der diesen Vers unter suhlimem
p. 306 citiert, liest. Vgl. 111,11:

quasi vero — appellet.

1 8. lovem. Juppiter entstanden aus
[d]IoV' (vgl. Diovis Himmelsgott
Varr. 1. L. V, 66) oder [d]Ju-pater.

Die Wurzel dju der ersten Silbe

bezeichnet in allen indogerma-
nischen Sprachen den lichten Glanz
des Himmels, welchen die Volks-
vorstellung mit dem hochsten Gotte
identificierte. Erst die spatere

etymologische Forschung suchte
diese Vorstellung durch gelehrte,

aber weniger richtige Ansichten
zu verdrangen (s. § 64). Fiir die

Stoiker lag es nahe, sich auf erstere

zu berufen, wenn auch ihre An-

sichten von dem Himmelsather
als dem alles bewegenden und
belebenden Princip in der Welt
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illum vero et lovem et dominatorem rerum et omnia nutu
regentem et, ut idem Ennius,

patrem divumque hominumque

et praesentem ac praepotentem deum? Quod qui dubitet,

haud sane intellego, cur non idem, sol sit an nuUus sit, du- 5

5 bitare possit. Qui enim est boc illo evidentius? Quod nisi

cognitum comprebensumque animis baberemus, non tam sta-

bilis opinio permaneret nec confirmaretur diuturnitate temporis

nec una cum saeclis aetatibusque hominum inveterascere po-

tuisset. Etenim videmus ceteras opiniones fictas atque vanas lo

diuturnitate extabuisse. Quis enim Hippocentaurum fuisse

aut Chimaeram putat? quaeve anus tam excors inveniri pot-

est^ quae illa, quae quondam credebantur apud inferos portenta,
^ ^ ^ extimescat? Opinionis enim commenta delet dies, naturae

iudicia confirmat. Itaque et ndstro populo et in ceteris i5

deorum cultus religionumque sanctitates exsistunt in dies

6 maiores atque meliores; idque evenit non temere nec casu,

sed quod et praesentes saepe di vim suam declarant, ut et

apud Regillum bello Latinorum, cum A. Postumius dictator

cum Octavio Mamilio Tusculano proelio dimicaret, in nostra 20

acie Castor et Pollux ex equis pugnare visi sunt, et recen-

weit von jener naiven Anscliauung
des Volkes verschieden ist.

1. illum vero 'ja furwahr', be-
kraftigt die Wabrheit des Aus-
spruches des Ennius. Ygl. II, 27
u. z. I, 17.

nutu regentem. Ygl. IL I, 528;
Verg. Aen. IX, 106.

S.patrem — hominumque, aus den
Annalen des Ennius, eine Nach-
bildung des homerischen TtatrjQ

7. cognitum comprehensumque, ein

Terminus der stoischen Logik =
'iiatcclTjTtzov. S. I, 12 z. perciperentur.

10. ceteras opiniones steht prolep-

tisch mit Beziehung auf das fol-

gende naturae iudicia. Dieser
G,ebrauch von ceteri und reliqui

ist bei Cicero sehr haufig.

12. excors. Tusc. 1,18: Aliis cor

ipsum animus videtur, ex quo ex-

cordes dicuntur.

13. apud inferos portenta, s. I, 30
z. sine corpore.

14. dies 'Zeit' in Beziehung auf
die Dauer, daher auch verbunden
longinquitas et dies (Tusc. III, 35),

dagegen tempus ohne einen Zusatz

wie diuturnitas, longinquitas ^Zeit-

umstande, Zeitverhaltnisse'. Liv.II,

45,2: diem tempusque leniturum iras.

16. religionum sanctitates' fromme
gottesdienstliche Handlungen'. Mit
dem hier ausgesprochenen Ge-
daiiken steht das im Widerspruch,
was Balbus bald nachher § 9 von
der Vernachlassigung der Auspicien
sagt.

18. et praesentes, diesem et ent-

spricht anakoluthisch in § 7 Prae-
dictiones vero. Beispiele einer der-

artigen UnregelmaBigkeit sind bei

Cicero nicht selten. Vgl. Tusc.

III, 5, ib. 63, de off. I, 142.

19. apud Begillum, imGebiete von
Tuskulum. Dort wurden die La-
tiner 496 von dem Diktator A.

Postumius besiegt. Liv. II, 19.

21. Castor et Follux, nachHomer
die Sohne des Tyndareus, Konigs
von Sparta (Od. XI, 299) und der

Leda. Spater (Hesiod fr. 53) erschei-

nen sie als Sohne des Zeus unter den
Namen Jloo-kovqol. Vgl. III, 53.

ex equis 'zu Pferde^ Liv. I,

12, 9: ex equo tum forte Mettius

pugnabat
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tiore memoria iidem Tyndaridae Persem victum nuntiaverunt.

P. enim Vatinius, avus huius adulescentis, cum e praefectura

Reatina Romam venienti noctu duo iuvenes cum equis albis

dixissent regem Persem illo die captum^ senatui nuntiavit;

6 et primo, quasi temere de re publica locutus, in carcerem

coniectus est, post a Paulo litteris allatis cum idem dies

constitisset, et agro a senatu et vacatione donatus est. Atque
etiam cum ad fluvium Sagram Crotoniatas Locri maximo
proelio devicissent, eo ipso die auditam esse eam pugnam

10 ludis Olympiae memoriae proditum est. Saepe Faunorum
voces exauditae, saepe visae formae deorum quemvis non aut

hebetem aut impium deos praesentes esse confiteri coegerunt.
g

Praedictiones vero et praesensiones rerum futurarum quid 7

aliud declarant nisi hominibus divinitus ea ostendi, monstrari,

1. Persem victum nuntiaverunt.

Perseus wurde von Aemilius Paulus
bei Pydna 168 besiegt. Zur Sache
vgl. Tusc. I, 28: Tyndaridae fratres,

qui non modo adiutores in proeliis

victoriae populi Bomani, sed etiam
nuntii fuisse perhibentur.

2. P. Vatinius, ein homo rusticus

(III, 11), der GroBvater desjenigen
Yatinius, welcber von Cicero in einer

heftigen Eede — wir besitzen die-

selbe noch — angegriffen wurde,
weil er im Processe des P. Sestius

gegen diesen und Cicero Partei

genommen hatte. Spater erfolgte

eine Aussohnung zwischen beiden.

Wegen des folgenden huius s. z.

I, 79.

praefectura Eeatina, Reate im
Sabinerlande, eine romische Pra-
fektur. Als solche hatte die Stadt
nicht vollig freie Verwaltung,
sondern es wurde ihr jahrlich von
Rom aus durch den praetor urbanus
ein praefectus iuri dicundo als

oberster Beamter bestellt.

3. cum equis albis *auf —\ Ad
Quint. fr. II, 13 , 2 : exagitati a Bomi-
tio publicani, quod eum essent cum
equis prosecuti.

5. quasi— locutus *weil, wie man
glaubte —'= d)g c. Particip. Dieser

Gebrauch von quasi zur Bezeich-
nung eines in der Vorstellung eines

andern liegenden Grundes ist bei

Cicero vereinzelt, bei Spateren,

besonders bei Tacitus haufig, z. B.

Annal. XIV, 65 : libertorum potissi-

mos veneno interfecisse creditus est,

Doryphorum quasi adversatum nup-
tiis Poppaeae.

6. litteris aZWis, die officielle De-
pesche an den Senat.

idem dies constitisset, wir nur:
der Tag stimmte.

7. vacatione sc. militiae.

8. ad fluvium Sagram in Unter-
italien, der GrenzfluB zwischen dem
Gebiete der Krotoniaten und Epi-
zephyrischen Lokrer. Die Schlacht
fallt um 580 v. Chr.

9. auditam esse eam ^ugnam^ mQ.n
habe gehort von — , denn der
Accusat. bei audire, accipere be-
zeichnet nicht nur die Person
oderSache, die man hort, sondern
auch von der man hort. § 70:

accepimus deorum cupiditates; ad
Att. XII, 11: Attici hilaritatem li-

benter audio; Liv. II, 26,4: Nocte
una audito perfectoque bello Sabino.

10. ludis Olyfnpiae,' hei den Olym-
pischen Spielen'. Cicero sagt weder
ludi Olympii noch Olympici.
Faunorum voces. Faunus ur-

sprilnglich ein altitalischer weis-
sagender Feldgott, wurde spater
mit dem griechischen Pan iden-
tificiert und wie dieser Wald- und
Herdengott vervielfaltigt gedacht.
GeheimnisvoIIe Erscheinungen und
mahnende Stimmen wurden den
Faunen zugeschrieben. Beispiele
bei Liv. I, 31; II, 7. Dionys. V, 16.

14. ea os^mc^r dergleichen' fiir ea$.

Das Neutrum verallgemeinernd wie
1,80: capitones quae. Vgl. 11,15;
87: ea fortuita.
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portendi, praedici? ex quo illa ostenta, monstra, portenta,
i .;4«4prodigia dicuntur. Quodsi ea ficta credimus licentia fabu-

larum^ Mopsum^ Tiresiam, Ampliiaraum, Calchantem, Helenum, #
quos tamen augures ne ipsae quidem fabulae adscivissent, si ^

res omnino repudiaret, ne domesticis quidem exemplis docti 5

numen deorum comprobabimus? Nihil nos P. Claudii bello

Punico primo temeritas movebit? qui etiam per iocum deos

irridens, cum cayea liberati pulli non pascerentur, mergi eos

in aquam iussit, ut biberent, quoniam esse nollent. Qui risus

classe devicta multas ipsi lacrimas^ magnam populo Romano lo

cladem attulit. Quid? coUega eius lunius eodem bello nonne
tempestate classem amisit, cum auspiciis non paruisset? Ita-

que Claudius a populo condemnatus est, lunius necem sibi

8 ipse conscivit. C. Flaminium Caelius religione neglecta ceci-

1. illa ostenta *dieWorte —\ das
Pronomen vertritt die Stelle des

griechisclien Artikels. Vgl. de orat.

II, 193: numquam illum aspectum
(das Wort aspectus) dicehat, quin
mihi Telamo furere videretur. De
fin. II, 18: hoc non dolere. — Die-

selbe Zusammenstellung und Ab-
leitung dieser BegrifFe de div. I, 93.

Ostentum bezeichnet ganz allgemein
jede wunderbare Erscheinung in

der leblosen Natur sowohl, als

am lebenden Wesen. Tritt dazu
der NebenbegrifF des Unheil-
verkiindenden und Unheilbringen-
den, so ist es ein portentum.
Monstrum ist die wunderbare Er-
scheinung am lebenden Wesen,
mit demNebenbegriffdesHaBlichen,
prodigium endlich die bedeutungs-
volle Erscheinung in der Natur.

2. ea ficta,msiia.erw£iYtethaecficta,

da der Redende auf etwas unmittel-
bar Kommendes hinweist; ea ist

gesagt, als wenn ein Relativsatz

folgte, den in diesem Falle die

Accusative Mopsum etc. vertreten

^quae de Mopso traduntur. Ygl.
III, 21: sin autem id dicis, nihil

esse mundo sapientius.

3. Mopsus, ein mythischer Seher.

Pind. Pyth. IV, 337 : iiccvxiq oqvlxeool
nccl nXciQOLOL d^soTCQSTtsojv Moipog. —
Tiresias, vgl. Soph. Ant. 999. —
Amphiaraus, ein beriihmter ar-

givischer Seher, Soph. Oed.KoI.1314

:

yiQcczvvGiv UQcoxa ol(ov(bv odoig.

Calchas, II. I, 69. — Helenus,
II. YI,^ 76:^^ UQLccyiidrig "Elsvog,

0LC0V07c6Xg)V 0% CCQLOtOg.

6.res' die Wirklichkeit, die Wahr-
heit'. Cf. de orat. 1,77: videamus
ne plus ei trihuamus, quam res et

veritas ipsa concedat.

6. P. Claudius Pulcher, als Konsul
im Jahre 249 am Vorgebirge Dre-
panum von Adherbal besiegt.

8. pulli non pascerentur. *Das be-
kannte Augurium aus dem Fressen
der Hiihner, welches vorziiglich

im Lager beobachtet wurde, ist

fiir diesen Zweck offenbar deshalb
so allgemein geworden, weil es

unter allen Umstanden das ein-

fachste war.' Preller, E.6m. Myth.
P, 117.

12. classem amisit, L. Junius Pullus
erlitt im Jahre 249 mit der Flotte

am Vorgebirge Pachynum Schiff-

bruch, weil er contra auspicia ab-
gesegelt war.

14. C. Flaminius Nepos wurde von
Hannibal 217 am Trasumenischen
See besiegt. Er hatte sich gegen
die Auspicien in den Kampf ein-

gelassen. Cic. de div. I, 77.

Caelius Antipater, ein Histori-

ker aus der Zeit der G-racchen,

der eine rhetorisch gefarbte Ge-
schichte des zweiten punischen
Krieges schrieb. De orat. 11,54:

paulum se erexit et addidit maiorem
historiae sonum vocis.
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disse apud Trasumenum scribit cum magno rei publicae yul-

nere. Quorum exitio intellegi potest eorum imperiis rem
publicam amplificatam, qui religionibus paruissent. Et si

conferre volumus nostra cum externisj ceteris rebus aut pares

5 aut etiam inferiores reperiemur, religione^ id est cultu deorum,

multo superiores. An Atti Nayii litms.. ille, quo ad investi- 9

gandum suem^rejgiones vineae termin^yit, contemnendus est?

Crederem, nisi eius angurio rex Hostilius maxima bella ges-

sisset. Sed neglegentia nobilitatis augurii disciplina omissa
10 veritas auspiciorum spreta est^ species tantum retenta. Ita-

que maximae rei publicae partes, in his bella, quibus rei

publicae salus continetur, nullis auspiciis administrantur, nulla

peremnia servantur, nuUa ex acuminibus, nulla, cum viri

4. si — volumus, das Prasens, ob-

gleich im Hauptsatze ein Futurum
stelit. Dieses ist iiberall da am
Platze, wo das durch das Yerbum
des hypothetischen Satzes Aus-
gesagte nicht erst als in der Zu-
kunft eintretend, sondern als in

der Gegenwart schon geschehend
bezeichnet werden soll. Durch si

— volumus wird ausgesprochen,
daO der Wille schon vorhanden
ist. III, 23: si placet — efficies;

III, 47: si reicimus — reiciemus;

Brut. 325: si quaerimus — reperie-

mus,

5. religione — superiores, s. Einl.

§3.

G. Attus Navius, ein beriihmter

Augur zur Zeit des Tarquinius
Priskus. Cicero machte ihn hier

irrtiimlich zum Zeitgenossen des
Tullus Hostilius, wahrend er de
re publ. II, 36 u. de div. I, 31 das
Ptichtige hat. Die hier angedeutete
Erzahlung wird an letzterer Stelle

weiter ausgeftihrt: Qui (Attus)

cum propter paupertatem sues puer
pasceret, una ex his amissa, vovisse

dicitur, si recuperasset , uvam se

deOf daturum, quae maxima esset

in vinea. Itaque sue inventa ad meri-

diem spectans in vinea media dicitur

constitisse, cumque in quattuor par-
tes vineam divisisset tresque partes

aves ahdixissent, quarta parte, quae
erat reliqua, in regiones distributa,

mirahili magnitudine uvam invenit.

Wenn es an unserer Stelle heiBt
ad investigandum suem, so beruht

dies auf einer leicht erklarlichen

Verwechselung.
lituus, der Krummstab, mit wel-

chem der Augur, um das templum
abzugrenzen (s. z. II, 11), sowohl
das Himmelsgewolbe als auch den
Platz, auf dem er sich befand,

durch zwei iiber seinem Haupte
sich schneidende Linien in vier

Bezirke einzuteilen^pflegte (regiones

terminare, discribere).

9. neglegentia nobilitatis, aus
welcher die Mitglieder des Auguren-
kollegiums gewahlt zu werden
pflegten. S. Einl. § 12.

IS. peremnia (per— amnisj sc. au-

spicia^ Auspicien, welcKe die Ma-
gistrate anstellten beim Uberschrei-
ten eines flieDenden Wassers, da
dadurch die friiher angestellten

Auspicien ungiltig wurden.
ex acuminibus, Auspicien aus

den elektrischen Erscheinungen an
den Spitzen der Lanzen und Feld-
zeichen, dem sogenannten St. Elms-
feuer. Tac. Ann. XII, 64: signa ac
tentoria militum igne caelesti arsere.

Bell. Afr. 47 : eadem nocte quintae

legionis pilorum cacumina sua
sponte arsere.

cum viri vocantur. Viros oder
exercitum vocare ist ein technischer
Ausdruck fiir das Berufen des
Volkes zum Kampf oder zur Ver-
sammlung (den Centuriatkomitien).

Wahrend das Heer in Kampfbereit-
schaft stand fin procinctu stare)^

pflegte der Feldherr die Auspicien
anzustellen. Diese Zeit benutzten
die Soldaten, um ihren Neben-
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vocantur, ex quo in procinctu testamenta perierunt. Tum
enim bella gerere nostri duces incipiunt, cum auspicia po-

10 suerunt. At vero apud maiores tanta religionis vis fuit, ut

quidam imperatores etiam se ipsos dis immortalibus capite

velato v§^]M,.,,,Qg£tis pro re publica devoverent. Multa ex 5

Sibyllinis vaticinationibus, multa ex baruspicum responsis

commemorare possum, quibus ea confirmentur, quae dubia

4 nemini debent esse. Atqui et nostrorum augurum et Etru-

scorum baruspicum disciplinam P. Scipione 0. Figulo consuli-

bus res ipsa probavit; quos cum Ti. Graccbus consul iterum lo

crearet, primus rogatpr, ut eos rettulit, ibidem est repente

mannern ihren letzten Willen kund
zu geben. Ein solches mundlich
festgesetztes Testament (in pro-

cinctu testamentum) hatte dieselbe

Giltigkeit, wie das unter der Be-
obachtung der gesetzlichen Formeln
zu Hause abgeschlossene (testamen-

tumperaeset libram). Erstere kamen
dadurch in Wegfall, daB die

Auspicien im Kriege nicht mehr
beobachtet wurden.

2. cum auspicia posuerunt. Dies
geschah^ wenn sie als Prokonsuln
oder Propratoren in die Provinzen
gingen, nachdem ihr Amtsjahr als

Konsuln oder Pratoren abgelaufen
war. Nur letztere hatten das ius

auspiciorum. Vgl. de div. II, 76.

3. At vero, bei Cicero nicht

selten, um mit Lebhaftigkeit den
Gegensatz hervorzuheben. Vgl.

III, 87.

4. quidam imperatores. Tusc. I,

89: cum Latinis decertans pater
Decius, cum Etruscis filius, cum
Fyrrho (bei Askulum) nepos se ho-

stium telis ohiecerunt. Das letztere

ist nicht sicher verbiirgt.

capite velato. Die Opfernden
und Betenden verhiillten nach
romischem Brauche das Haupt, im
Gegensatz zur griechischen Sitte.

5. verhis certis. Die Devotion er-

folgte unter bestimmten durch das
Sakralrecht vorgeschriebenen For-

meln. Ein Beispiel einer solchen
Devotionsformel bei Liv. VIII, 9, 6.

6. ex Sihyllinis vaticinationihus,

Die Sibyllinischen Biicher, in Klein-

asien entstanden, kamen zur Zeit

des Tarquinius Priskus liber Cuma
nach Rom. Sie wurden in dem
Jupitertempel auf dem Kapitol auf-

bewabrt und bei allen wichtigen
Ereignissen des Staates um Rat
gefragt. Zur Auslegung der gott-

lichen Spriiche und zur Ausfiihrung
der in ihnen vorgeschriebenenKuI-
tushandlungen wurde ein Priester-

kollegium eingesetzt, welches zu
Ciceros Zeit aus 15 Personen be-
stand. Vgl. III, 5: Sihyllae inter-

pretes.

7. quae duhia nemini dehent esse,

namlich deos esse.

9. Etruscorum haruspicum. Die
Haruspicin wurde in der Zeit der
Republik ausschliefilich von Etrus-

kern geiibt. Es war eine Tusca
disciplina (ad. fam. VI, 6). S. Einl.

§ 3. Vgl § 11 : Tusci ac harhari.

10. Ti. Sempronius Gracchus,YSiier

der beiden Volkstribunen , Konsul
177 und zum zweiten Mal 163, da-

neben zugleich Augur. Das Kon-
sulat des P. Cornelius Scipio Nasica
und C. Marcius Figulus fallt dem-
nach in das Jahr 162.

11. crearet, der gewohnliche Aus-
druck von der Leitung der Wahl-
handlung.
primus rogator = rogator primae

centuriae, d. h. der Stimmensammler
derjenigen Centurie, welche zuerst

abstimmte. Dieser iiberbrachte das;

Resultat der Abstimmung dem der;

Wahlversammlung prS.sidierenden

Beamten, dem rogator comitiorum
(so genannt , weil er in Form einer

Frage den Antrag, iiber den ab-

gestimmt werden soIlte,publicierte).

eos rettulit fiir nomina eorum
rettulit, wie p. Arch. 11: in hene-

ficiis ad aerarium delatus est. So
heiBt es regelmaOig proscrihere

aliquem fiir nomen alicuius.
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mortuus. Gracchus cum comitia niliilo minus peregisset rem-

que illam in religionem populo venisse sentiret, ad senatum
rettulit. Senatus, quos ad soleret, referendum censuit. Haru-
spices introducti responderunt non fuisse iustum comitiorum

6 rogatorem. Tum Gracchus^ ut e patre audiebam, incensus 11

ira: 'Itane vero? ego non iustus, qui et consul rogavi
et augur et auspicato? an vos Tusci ac barbari au-

^iciqrviTi populi Romani ^Ji^ tenetis et interpretes
esse comitiorum potestis?' Itaque tum illos exire iussit.

10 Post autem e provincia litteras ad collegium misit se, cum
legeret libros, recordatum esse vitio sibi tabernaculum cap-

tum fuisse apiid bortos Scipionis, quod, cum pomerium postea

intrasset habendi senatus causa, in redeundo, cum idem
pomerium transiret, auspicari esset oblitus; itaque vitio crea-

2. ad senatum rcttulit, als der

obersten Aufsichtsbehorde iiber den
gesamten Kultus. Der Senat pflegte

dergleichen Fragen an die kompe-
tenten Priesterkollegien zur Bericht-

erstattung zu verweisen (referre).

i 3. quos ad soleret sc. referri.

\Die Anastrophe der einsilbigen

Frapositionen ad, de, per beim
jPronom. relat., wenn dasselbe nicht

^it einem Substantivum verbunden
/ist, findet sich bei Cicero nur in

/formelhaften, der Gesetzessprache
/ entnommenen Wendungen. So
1 baufig in der Formel quo de agitur

\ (de orat. I, 209, de inv. I, 27).

Haruspices introducti, weil es

sich um ein prodigium handelte.

j

6. Itane vero? 'also wirklich'?

1 Auf diese eine Widerlegung ein-

leitende Frage folgt regelmaOig
eine zweite, die erste weiter aus-

fiihrende unwillige Frage ohne
Fragepartikel.

7. barhari, weil von den Romern
in Sprache und Sitte verschieden.

8. interpretes esse comitiorum^
Ausleger der bei den Komitien
zu beobachtenden sakralen Vor-
schriften.

10. e provincia, aus Sardinien (ad

Quint. fr. II, 2).

ad collegium sc. augurum. tiber

dieses s. 1, 14. — Unter den libri

sind die libri augurales zu ver-

stehen, welche die Vorschriften

iiber die technische Ausiibung der
Auguralwissenschaft enthielten.

11. vitio tabernaculum captum.

Vor der Abhaltung der Centuriat-

komitien, fur welche keine auspicia

urbana angestellt werden konnten,
da der auBerhalb des pomerium
gelegene campus Martius der Ver-
sammlungsort war, begab sich der
Augur an einen freien vor der Stadt
gelegenen Ort und schlug daselbst

nach Abgrenzung des templum, d. i.

des Visierraumes, innerhalb dessen
die Auspicien zu beobachten waren,
ein Zelt auf. Das Ritual schrieb

vor, daB jedesma] beim Uber-
schreiten des pomerium Auspi-
cien angestellt werden muBten, nur
wenn dies geschehen war, war das
tabernaculum rite captmn. Da
Gracchus, als er das zweite Mal
das pomerium iiberschritt, die Au-
spicien von neuem zu beobachten
vergessen hatte, handelte er ge-

setzwidrig.

captum fuisse entspricht dem In-

dikativ captum erat, wahrend cap-

tum esse der Inf. zu capiebatur sein

wurde.
12. apud hortos Scipionis, apud

fehlt in den Hdschr. Dasselbe steht

altertiimlich fiir in c. Ablat. Ter.

And. II, 1,2: apud forum modo e

Davo audivi. Verr. IV, 48 : Is

cenam isti dabat apud villam in
Tyndaritano.
pomerium, eigentlich die hinter

der Stadtmauer (post murum) sich

hinziehende , durch Grenzsteine
(termini) bezeichnete Linie, welche
die Grenze bildete fiir die auspicia

urbana. In weiterem Sinne be-
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tos consules esse. Augures rem ad senatum; senatus, ut

abdicarent consules; abdicaverunt. Quae quaerimus exempla
maiora? Vir sapientissimus atque haud sciam an omnium
praestantissimus peccatum suum, quod celari posset, confiteri

maluit quam baerere in re publica religionem, consules sum-
mum imperium statim deponere quam id tenere punctum

12 temporis contra religionem. Magna augurum auctoritas; quid?

haruspicum ars nonne divina? Haec et innumerabilia ex eodem
genere qui videat, nonne cogatur confiteri deos esse? Quorum
enim interpretes sunt^ eos ipsos esse certe necesse est; deorum
autem interpretes sunt; deos igitur esse fateamur. At fortasse

non omnia eveniunt, quae praedicta sunt. Ne aegri quidem
quia non omnes convalescunt, idcirco ars nuUa medicina est.

Signa ostenduntur a dis rerum futurarum. In bis si qui

erraverunt, non deorum natura^ sed bominum coniectura

peccavit. Itaque inter omnes omnium gentium summa con-

stat; omnibus enim innatum est et in animo quasi insculptum

esse deos. Quales sint, varium est, esse nemo negat,

Cleantbes quidem noster quattuor de causis dixit in animis ho-

zeichnet es das von dieser Linie

eingeschlossene Stadtgebiet, daber
der Ausdruck pomerium intrare.

1. ad senatum sc. referunt. —
senatus sc. decrevit.

3. haud sciam an, eine nocli be-

scbeidenere Form der Bebauptung
als haud scio an.

5. haerere in re puhl. religionem
'daB eine Scbuld laste auf — So
gewobnlicb peccatum^ crimen haeret

in aliquo.

6. deponere sc. maluerunt, aus dem
vorbergebenden maluit zu ent-

nebmen.
7. quid? — divina? Nacb diesen

Worten erwartet man Beispiele,

die die Bedeutung der Haruspicin
nacbweisen. Vielleicbt beabsicb-
tigte Cicero dergleicben spater

nacbzutragen , kam jedoch nicbt
mebr dazu.

, 11. deos — esse fateamur. So
wunderbar diese Beweisfiihrung
aucb erscbeiut, so nabmen sie doch
die Stoiker vollkommen ernst; sie

schlossen nicbt bloO aus dem Vor-
bandensein der divinatio auf die

Existenz der Gotter, sondern aucb
umgekehrt von dieser auf die Not-
wendigkeit jener. Vgl. de div. 1, 10.

13. idcirco — est, s. I, 21 z. non
cnim, si. — medicina ist Adjectivum.

Zum Gedanken vgl. de div. I, 24:

At non numquam ea, quae prae-
dicta sunt, minus eveniunt. Quae
tandem id ars non hahet? earum
dico artium, quae coniectura con-

tinentur et sunt opinahiles. An
medicina ars non putanda est?

quam tamen multa fallunt.

15. deorum natura = dii. Der
Ausdruck hervorgerufen durcb das
korrespondierende hominum con-

iectura. S. I, 23 z. aniyni natura.

17. innatum est^ der Ausdruck
ist wie 1,44 ungenau; aucb die

Stoiker fiihren alle Vorstellungen
auf die Wabrnebmung zuriick, an-
geborene Begriffe kennen dieselben
nicbt. Dieselbe irrtiimlicbe An-
sicht findet sich Tusc. I, 57.

in animo insculptum, mit Be-
ziebung auf omnihus, dagcgen bald
nachher in animis hominum. So
gebraucbt Cicero den Sing. des
Abstraktumg aucb in Bezug auf
mehrere Personen, wenn nicht die

Verscbiedenheit der einzelnen In-

dividuen in Betracht kommt.
18. varium est = variae senten-

tiae sunt.

Kap. 5, § 13—17. Beweise
desKleanthesundCbrysippus
fiir das Dasein der Gotter.

19. Cleanthes, s. I, 37. Von den
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minuin informatas deorum esse notiones. Primam posuit eam^

de qua modo dixi^ quae orta esset ex praesensione rerum *
^

futurarum; alteram^ quam ceperimus ex magnitudine commo- i/:- ^^4^,^%-^^

dorum, quae percipiuntur caeli temperatione^ fecunditate ter- "yC^-^^ ^
5 rarum aliarumque commoditatum complurium copia; tertiam, 14^

quae terreret animos fulminibus, tempestatibus, nimbis, nivi-

bus, grandinibus, vastitate, pestilentia, terrae motibus et

saepe fremitibus lapideisque imbribus et guttis imbrium quasi

cruentis, tum labibus aut repentinis terrarum hiatibus, tum
^^^/10 praeter naturam hominum pecudumque portentis, tum facibus

vtsis' caelestibus, tum stellis iis^ quas Graeci cometas, nostri

cincinnatas vocant, quae nuper bello Octavjano ^ magnarum
fuerunt calamitatum praenuntiae, tum sole geminato, quod^

ut e patre audivi, Tuditano et Aquilio consulibus evenerat^

folgenden vier Punkten entlialten

nur die drei ersten Griinde fiir die

Allgemeinheit des Gotterglaubens,
wahrend der vierte das Dasein der
Gotter aus der absoluten Zweck-
maBigkeit der Welt und der Not-
wendigkeit einer bewegenden Ur-
sache beweist.

1. Frimam posuit — quae orta

esset etc. Der Ausdruck ist nicht
geschickt. Man erwartet: Ac pri-

mum quidem deorum notiones in ani-

mis hominum ortas esse. III, 16 steht

statt quattuor de causis besser quat-

tuor modis.

3. quam ceperimus, der Konj.Perf.
nach dem Perf. hist. posuit im

y^^^.V i;,Hauptsatze, entsprechend einem
quain cepimus der direkten Rede,
indem der Sprechende vom Stand-
punkte seiner Person und seiner

Zeit urteilt, ohne Riicksicht auf
die Zeit zu nehmen, welche durch
das Tempus des regierenden Ver-
bums bestimmt wird. Vgl. ad fam.
XII, 2 : quae de re publica bene sen-

serint, libere locuti sunt. ib. IV, 9, 2

:

qui nec tuum consilium secutus esset

nec vobis auctoribus uti voluerit,
nunc omnia tenentem nostras sen-

tentias desideraturum censes fuisse ?

6. quae terreret , der Ausdruck
ist auch hier nicht korrekt, da
nicht die Veranlassung schreckt,
sondern der Schrecken die Veran-
lassung zum Glauben an die Gott-
heit ist.

8. saepe fremitibus, s. II, 166, z.

deorum saepe praesentiae.

lapideisque imbribus. Liv. XXV^
7: in Albano monte biduum conti-

nenter lapidibus pluvit (vulkanische
Auswiirfe).

9. quasi cruentis 'blutartig' (vgl.

144: quasi corneolos)^ durch Me-
teorstaub rotgefarbte Regentropfen,
eine Erscheinung, welche man int

Italien nicht selten beobachtet.
labibus. De div. I, 78: ut multis

locis labes factae sint terraeque

desederint.

10. praeter naturam, s. I, 30 z,

sine corpore.

facibus visis caelestibus, Meteore.
Verg. Aen. II, 693: de caelo Japsa
per umbras stella facem ducens
multa cum luce cucurrit. Plin. n. h,

11,26: Emicant et faces, non nisi

cum decidunt, visae.

12. cincinnatas, gewohnlich m-
nitas.

bello Octaviano. Im Jahre 87
stritt wahrend SuUas Abwesen-
heit in Asien der Konsul Cn. Octa-
vius gegen den Marianer Cornelius

Cinna im heftigen Parteikampfe,
Cinna aus Rom vertrieben, erzwang'

sich im Verein mit Marius und
Sertorius den Eingang in die Stadt
und richtete daselbst ein fiirchter-

liches Blutbad an, bei welchem
auch Octavius fiel.

13. sole geminato. Sen. nat. quaest.

I, 11: Graeci parhelia appellant.

Sunt autem imagines solis in nube
spissa et vicina in modum speculi.

14. C. Sempronius Tuditanus und
M\ Aquilius, Konsulnim Jahre 129.
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quo quidem aniio P. Africanus sol alter exstinctus est^ quibus

exterriti homines vim quandam esse caelestem et divinam
15 suspicati sunt; quartam causam esse, eamque vel maximam,

aequabilitatem motus conversionumg^we caeli, solis, lunae siderum-

que omnium distinctionem, varietatem, pulchritudinem, ordinem, 6

quarum rerum aspectus ipse satis indicaret non esse ea for-

tuita. Ut, si quis in domum aliquam aut in gymnasium aut

in forum venerit^ cum videat omnium rerum rationem^ modum,
disciplinam, non possit ea sine causa fieri iudicare, sed esse

aliquem intellegat^ qui praesit et cui pareatur, multo magis lo

in tantis motionibus tantisque vicissitudinibus, tam multarum
rerum atque tantarum ordinibus, in quibus nihil umquam

"^g immensa et infinita vetustas mentita sit', statuat necesse est

ab aliqua mente tantos^^^naturae motus gubernari. Chrysippus

quidem^ quamquam est acerrimo ingenio, tamen ea dicit, ut i5

ab ipsa natura didicisse, non ut ipse repperisse videatur.

^Si enim', inquit, "^est aliquid in rerum natura, quod
hominis mens, quod ratio, quod vis, quod potestas
humana efficere non possit, est certe id, quod illud

efficit, homine melius; atqui res caelestes omnesque 20

eae^ quarum est ordo sempiternus, ab homine confici
non possunt; est igitur id, a quo illa conficiuntur,
homine melius. Id autem quid potius dixeris quam
deum? Etenim si di non sunt, quid esse potest in
rerum natura homine melius? in eo enim solo est 25

ratio^ qua nihil potest esse praestantius. Esse autem
hominem, qui nihil in omni mundo melius esse quam
se putet, desipientis arrogantiae est; ergo est aliquid

17 melius; est igitur profecto deus'. A.n vero, si domum
magnam pulchramque Mderis, non possis adduci, ut, etiamsi 30

tiber den Tod des P. Africanus
B. III, 80.

5. distinctionem y s. z. IT, 104.

6. ea fortuita s. II, 7 z. ea ostendi.

7. Ut, si etc. Wenn das exem-
plum fictum ein Gleichnis enthalt,

80 folgt gewohnlich im Nachsatze
sic (vgl. II, 74, Tusc. II, 67), welches
hier vor muUo magis unterdriickt ist.

12. nihil — mentita sit 'die Er-
wartung nie getauscht hat', insofern
alles immer wieder mit der groOten
EegelmaDigkeit und GesetzmaBig-
keit eingetroffen ist.

14. Chrysippus, s. I, 39. Uber den
folgenden SchluB vgi. III, 25 flg.

24. Etenim leitet hier wie nicht
selten einen neuen Beweis ein =

porro, praeterea. Siehe die Wider-
legung Cottas III, 26: Idemque
etc. und vgl. 11,42; 77. 111,34.

26. Esse autem hominem, qui —
putet = quemquam autem hominem
putare (III, 26). Der Acc. c. Inf.

nach esse mit dem Genet. ist im
allgemeinen selten. Tusc. I, 6:

mandare quemquam litteris cogita-

tiones suas, — hominis est ahutentis

et otio et litteris, Wegen derUber-
setzung vgl. Ell.-Seyff. Gr. 285 A.

29. An vero — non possis adduci,

Als Cicero so schrieb, schwebte
ihm fiir das Folgende etwa diese

Satzform vor: tantum ornatum ut

tuum acnondeorum domicilium putes,

adducipossis? dasbekannte Satzge-

fiige im argumentum e contrario, in
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dominum non videas, muribus illam et mustelis aedificatam

putes? tantum ergo ornatum mundi^ tantam yarietatem pul-

chritudinemque rerum caelestium, tantam vim et magnitudinem
maris atque terrarum si tuum ac non deorum immortalium

5 domicilium putes, nonne plane desipere videare? An ne hoc
quidem intellegimus^ omnia supera esse meliora, terram autem
esse infimam^ quam crassissimus circumfundat aer? ut ob

eam ipsam causam^ quod etiam quibusdam regionibus atque

urbibus contingere videmus^ hebetiora ut sint hominum in-

10 genia propter caeli pleniorem naturam, hoc idem generi hu-

mano evenerit, quod in terra, hoc est in crassissima regione

mundi, coUocati sint. Et tamen ex ipsa hominum sollertia 18

esse aliquam mentem, et eam quidem acriorem et divinam,

existimare debemus. 'Unde enim hanc homo arripuit?'
15 ut ait apud Xenophontem Socrates. Quin et umorem et

calorem, qui est fusus in corpore^ et terrenam ipsam viscerum

welcbem der erste Satz dem zweiten
logisch untergeordnet ist, so daO die

Fragepartikel eigentlich zum zweiten
Satze gehort. Statt dessen fahrt

Cicero anakoluthisch mit einem
selbstandigen Satze tantum ergo etc.

fort. So erklart sich das non vor
possis, welches, wenn die Periode,

wie eben angegeben, weiter ge-

fiihrt worden ware, an seinem Platze

ware, nun aber ungehorig erscheint,

da an vero == neque vero. — Auch
dieser und der folgende Beweis ge-

hort dem Chrysippus an. Ygl. 111,

26.

1. mustelis, die Wiesel wurden
von den Alten, wie unsere Katzen,
als Haustiere zur Yertilgung der
Mause gehalten.

5. An ne hoc quidem — coUocati

sint. Gedankengang : Wie die

hoheren Regionen besser sind als

die niedrigen, so haben auch die

Bewohner dieser letzteren weniger
gute Eigenschaften — als jene
Wesen, welche in den himmlischen
Regionen existieren miissen. Dieses
letzte Glied der Beweisfiihrung,

auf das es vorziiglich ankommt,
fehlt merkwiirdiger Weise bei

Cicero.

9. hehetiora, s. u. § 42. tFber

den EinfluB, den das Klima auf
den Menschen ausiibt, hatte be-
sonders Posidonius eingehendere
Untersuchungen angestellt.

12. collocati sint sc. homines, aus
dem Collectivum generi humano zu
entnehmen.

§ 18— 39. Beweise fiir die
Gottlichkeit der vernunft-
begabten Welt. Die Sym-
pathie und Harmonie aller
ihrer Teile beweist das Wal-
ten eines gottlichen Geistes
in ihr. Zenos Argumentation.
(§ 18-22.)

12. M tamen. Obgleich des Men-
schen Geist beschrankt ist, so

muB er doch von einem gottlichen

Geiste abgeleitet sein. — et tamen,\

nicht at tamen, welches Cicero

nur nach si non, etsi, quamvis ge-j

braucht im Sinne von 'so dochl

wenigstens'. Vgl. III, 14. '

15. apud Xenophontem. Mem. 1, 4,

8: vovv ds iiovov &qcc ovda^oi
ovxa 6% evtv%mg ncog doHSig

GvvccQ7ia6ai\

Quin etc. Wir sehen, daB so-

gar alle Bestandteile unseres Kor-
pers dem Weltkorper entnommen
sind, um wie vielmehr miissen
wir annehmen, daB es eine Ver-
nunft in der Welt, eine Weltseele
giebt, von welcher unser Geist
abgeleitet ist.

16. viscerum 'des Fleisches', wie
n, 159. Tusc. II, 20: cui cum
Deiqnira sanguine Centauri tinctam
tunicam induisset inhaesissetque

ea visceribus.
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soliditatem, animam denique illam spirabilem, si quis quaerat^

unde habeamus^ apparet^ quod aliud a terra sumpsimus, aliud

ab umore^ aliud ab igni^ aliud ab aere eo, quem spiritu duci-

7 mus. Illud autem, quod vincit haec omnia, rationem dico

et, si placet pluribus verbis^ mentem, consilium, cogitationem, 5

prudentiam, ubi invenimus? unde sustulimus? An cetera

mundus babebit omnia, boc unum, quod plurimi est, non
babebit? Atqui certe nihil omnium rerum melius est mundo,
nihil praestabilius^ nihil pulchrius, nec solum nihil est, sed

ne cogitari quidem quicquam melius potest. Et si ratione lo

et sapientia nihil est melius^ necesse est haec inesse in eo,

19 quod optimum esse concedimus. Quid vero? tanta rerum
consentiens, conspirans, continuata cognatio quem non coget

ea, quae dicuntur a me, comprobare? Possetne uno tempore
florere, dein vicissim '^horrere terra? aut tot rebus ipsis se i5

immutantibus solis accessus discessusque solstitiis brumi^ue
cognosci? aut aestus maritimi fretorumque angustiae ortTj/u^^A^'%

aut obitu lunae commoveri? aut una totius caeli conversione

cursus astrorum dispares conservari? Haec ita fieri omnibus
inter se concinentibus mundi partibus profecto non possent, 20

20 nisi ea uno divino et continuato spiritu continerentur. Atque
haec cum uberius disputantur et fusius, ut mihi est in animo

7. mundus habebit 'soUte haben',
wahrend der Lateiner im argumen-
tum e contrario stets den Indikativ
Praesentis oder Futuri gebraucht.
Vgl. 11,97; 111,48.

13. consentiens — cognatio =
av^Ttad^sia der Stoiker (s. Ill, 28),

d. h. der natiirliche Zusammenhang
aller Teile der Welt und ihre

Wechselwirkung. Dem Stoiker
ist die Welt ein organisches Ganze,
ein ^coov, Durch die mehrfache
Wiederholung von con wird der
Eegriff der Zusammengehorigkeit
gesteigert. Vgl. III, 28.

14. uno tempore — vicissim = alio

\
tempore — alio. Sonst ist uno

j
tentpore gewohnlich = uno eodem-

[
que tempore, Wegen vicissim vgl.

^ de leg. 11,43: modo timentes, vi-

cissim contemnentes religionem.

15. tot rehus ipsis se immutantihus
z. B. der Pflanzen, aus deren orga-
nischer (ipsis) Veranderung man
auf eine groOere oder geringere
Entfernung der Sonne schlieBen
kann.

16. solstitiis hrumisque ist eng

mit accessus discessusque zu ver-

binden.

17. aestus maritimi. De div. II, 33

:

quorum accessus et recessus lunae

motu guhernantur. Von den Alten
hatte besonders Posidonius uber
die Ebbe und Flut ini atlantischen

Ocean genauere Beobachtungen
angestellt.

fretorum angustiae. Die Er-

scheinung der Ebbe und Flut ist

im Mittelmeer hauptsachlich in

den Sunden und Meerengen wahr-
nehmbar.

18. una 'auch nur bei einer ein-

zigen'.

19. cursus dispares , die der Pla-

neten und Fixsterne. TJber deren
Bahnen s. § 49.

21. continuato spiritu, d^s nvsviicc

vosQov 'ncil TrvQOSLdsg der Stoiker,

welches ununterbrochen, d. h. ein-

heitlich die Welt durchdringt und
beherrscht.

22. fusius *in freierem ErguB', im
Gegensatz zu dem concisum ac mi-

nutum dicendi genus, welchem im
allgemeinen die Stoiker huldigen,
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facere, facilius effugiunt Academicorum calumniam; cum autem,

ut Zeno solebat, brevius angustiusque concluduntur, tum
apertiora sunt ad reprehendendum. Nam ut profluens amnis

aut yix aut nuUo modo, conclusa autem aqua facile corrumpi-

5 tur^ sic orationis flumine reprehensoris convicia diluuntur,

angustia autem conclusae orationis non facile se ipsa tutatur.

ftaec enim, quae dilatantur a nobis, Zeno sic premebat:

'Quod ratione utitur, id melius est quam id, quod
ratione non utitur; nihil autem mundo melius; ra-

10 tione igitur mundus utitur.' Similiter effici potest sa-

pientem esse mundum, similiter beatum, similiter aeternum;
omnia enim haec meliora sunt quam ea, quae sunt his caren-

tia; nec mundo quicquam melius; ex quo efficietur esse mun-
dum deum. Idemque hoc modo: 'Nullius sensu carentis 22

15 p^rs aliqua potest esse sentiens; mundi autem partes

die ihre Ansichten in kurzen, ab-

gerissenen Satzen, gewolinlicli in

syllogistischer Form, entwickeln.
Vgl. Einl. § 20.

3. apertiora. Die Metapher ge-

nommen vom Kampfenden, der
einen Korperteil den Angriffen des
Gegners aussetzt.

profluens amnis 'fliefiend', so

regelmaBig, nicht fluens. Vgl. de
off. I, 52 : non prohibere aqua pro-

fluente; de inv. II, 149: in pro-
fluentem deferri; Tac. Ann. XV, 45:

profluente aqua vitam tolerat; Liv.

I, 4: pueros in profluentem aquam
mitti iuhet; Flor. I, 1 : regis imperio
iactatus in profluentem cum Bemo.
Im iibertragenen Sinne dagegen
sowohl fluens als profluens, z. B.

oratio.

6. angustia, nur an dieser Stelle

bei Cicero im Singular.

conclusae orationis, eine Dar-
stellung, die aus lauter kurzen
Schliissen besteht. Vgl. vorher:
angustius concluduntur.

8. Quod ratione etc. Der Haupt-
fehler in diesem Schlusse, den
auch Cotta III, 21flg. riigt, liegt

darin, daO die beiden Begriffe

*besser' und 'Vernunft' sich nicht
decken, so daB auch das allgemeine
Urteil ' was Vernunft hat, ist besser'
nicht schlechtweg in den Satz
Vas besser ist, hatVernunft' um-
gekehrt werden kann

,
ebensowenig

wie der Satz ^jedes Kind hat einen

Vater' in den Satz 'jeder Vater
hat ein Kind'. Das kann nur ge-

schehen mit Beschrankung der
Quantitat, 'einiges Bessere hat
Vernunft', so dafi nunmehr zu be-
weisen ware, dafi unter diesen
'einigen' die Welt sei.

12. haec meliora sunt. Haec istdas-

jenige, was die eben genannten
Eigenschaften besitzt, wahrend in

den folgenden Worten quae sunt
his carentia durch das Demonstra-
tivum diese Eigenschaften selbst

bezeichnet werden.
13. nec in der propositio minor

des Syllogismus, wenn diese nega-
tiv ist, wie 111,34: nec ullum ani-

mal.

ex quo effidetur esse mundum
d2um = mundus ergo erit deus,

deshalb das Futurum. S. III, 93 z.

contemnet.

14. NuUius, der Genefc.von nihil fiir

nullius rei. Diese Form ist in der

guten Prosa sehr selten, dieselbe

gehort hauptsachlich der Dichter-

sprache an. Vgl. Ov. Met. I, 17;

XV, 242. Hor. a. p. 324.

15. partes sentientes sunt, insofern

den Stoikern der Mensch als ein

Teil der Welt erscheint 32).

Auf die Schwache dieses Beweises
macht Lact. II, 5 aufmerksam : si

mundi pars est homo, quia mor-
talis est homo, mortalis sit et mun-
dus necesse est, nec tantum mortalis,

sed etiam omnibus morbis subiectus.



DE NATURA DEORUM.

sentientes sunt; non igitur caret sensu mundus'. Pergit
idem et urget angustius: 'NihiT, inquit, 'quod animi quod-
que rationis est expers, id generare ex se potest ani-
mantem compotemque rationis; mundus autem generat
animantes compotesque rationis; animans est igitur 5-

mundus composque rationis'. Idemque similitudine, ut

saepe solet,
;£^^SflSfflaiftfflfilli§ji

modo: 'Si ex oliva mo-
dulate canenfe^t^biaenascerentur, num dubitares,
quin inesset in oliva tibicinii quaedam scientia? Quid,
si platani fidiculas ferrent numerose sonantes? item ia>

scilicet censeres in platanis inesse musicam. Cur
igitur mundus non animans sapiensque iudicetur, cum
ex se procreet animantes atque sapientes'?

Sed quoniam coepi secus agere, atque initio dixeram (ne-

garam enim hanc primam partem egere oratione, quod esset is

omnibus perspicuum deos esse), tamen id ipsum rationibus

pbysicis confirmare volo. Sic enim res se babet, ut omnia,

quae alantur atque crescant, contineant in se vim caloris,

sine qua neque ali possent nec crescere. Nam omne, quod
est calidum et igneum, cietur et agitur motu suo

;
quod autem 20

3. id, epanaleptisch nach Nihil,

wie ir, 24: cihum — is; II, 26:

semina — ea; U, 27: quarta pars —
ea; 111,34: nihil — id u. 0. Eine
besondere Hervorhebung des Be-
griffes wird damitnicht beabsichtigt.

4. mundusgenerat animantes. Lact.
II, 5 : neque mundus generat hominem,
nam hominem a principio idem deus
fecit, qui et mundum.

7. ra|^ewi cpnclMit, 'er machte
den 'ScEKG'^ wie 111^23. Ebenso
argumentum concludere (Acad. IT,

44). S. 11, 97 z. impetum verti,

8. canentes, der gewohnliche Aus-
druck Yom Ertonen musikalischer
Instrumente. Ebenso cantus , wie
146: tihiorum canius, 149: ad ner-

vos in cantihus.

Kap. 9. § 23— 32. Physika-
lischer Beweis fur die Gott-
lichkeit der Welt. Durch die
Erwagung, dafi alles Leben
auf Warme beruht, gelangen
wir zu der GewiBheit, daO die
die Welt durchdringende
Warme das gottliche Princip
ist, welches mit BewuDtsein
begabt und mit der hochsten

Intelligenz und der voll-
kommensten Vernunft aus-
gestattet ist.

14. dixeram, man erwartet dixi,

Nicht selten steht jedoch das
Plusquamperfectum, namentlich in

eingeschobenen Satzen, so daO der
Zwischensatz nicht mehr als solcher

erscheint, sondern eng mit dem
Hauptsatze verbunden, der Hand-
lung dieses als voraufgehend be-
zeichnet wird. Verr. IV, 48: sed

tamen, quod ante de istius ahstinen-

tia dixeram
,
argentum redidit. Caes.

b. G. IV, 27: Commius venit, quem
supra demonstraveram a Caesare
praemissum.

17. omnia, quae — crescant 'alle

organischen Wesen'.

18. vim caloris = caloris naturam

§ 24, in materialistischem Sinne
'Warmestoff, Warmeelement'. Alle

Eigenschaften der Dinge sind den
Stoikern Korper, da ihnen nur das
Korperliche als wirklich existierend

erscheint. S. I, 36 z. annis, mensi-

hus.

20. motu suo= dvvdiiSL avxoHLVT^rco.

Sext. Emp. IX, 76.
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alitur et crescit, motu quodam utitur certo et aequabili;

qui quam diu remanet in nobis, tam diu sensus et vita re-

manet; refrigerato autem et exstincto calore occidimus ipsi

et exstinguimur. Quod quidem Cleantlies his etiam argumentis 24

docet, quaiita vis msit caloris in omni corpore: negat enim
esse ulmm cibum tam gravem, quin is nocte et die conco-

quatur; cuius etiam in reliquiis inest calor iis, quas natura

respuit. lam vero venae et arteriae micare non desinunt quasi

quodam igneo motu, animadversumque saepe est, cum cor

animantis alicuius evolsum ita mobiliter palpitaret , ut imita-

retur igneam celeritatem. Omne igitur, 'quocT vivit^ sive ani-

mal sive terra editum, id vivit propter inclusum in eo calo-

rem. Ex quo intellegi debet eam caloris naturam vim babere

in se vitalem per omnem mundum pertinentem. Atque id 26*

facilius cernemus toto genere lioc igneo, quod tranat omnia,

subtilius explicato. Omnes igitur partes mundi (tangam autem
maximas) calore fultae sustinentur. Quod primum in terrena

natura perspici potest. Nam et lapidum conflictu atque tritu

elici ignem videmus et recenti fossione terram fumare calen-

tem^ atque etiam ex puteis iugibus aquam calidam trahi et

id maxime fieri temporibus hibernis, quod magna vis terrae

cavernis contineatur caloris eaque hieme sit densior ob eam-
que causam calorem insitum in terris contineat aytius. Longa
est oratio multaeque rationes, quibus doceri possit, omnia^^

4. Quod — quanta vis insit, Das
Eelativum, das sich auf den vor-
hergehenden Gedanken bezieht,

wird durch den folgendenindirekten
Fragesatz noch naher bestimmt
und erklart. Statt des letzteren

gebraucht Cicero auch den Accusat.
c. Inf. oder ut und statt des Re-
lativums auch das Demonstrativum.
Vgl. II, 93, 96; III, 26 und das Re-
lativum inVergleichungssatzen 1, 38.

6. quin is. DaB dieses epanalep-
tische is (s. 11,22) auch nach quin
= qui non oder quod non (111,34)
•gebraucht wird, zeigt, daB das
?Sprachgefuhl sich dieserZusammen-
Jsetzung nicht mehr klar bewuBt
Iwar.

8. respuit, die Hdschr. respuerit,

ein Kqnjunktiv, welcher sich nach
dem XJbergange aus der oratio

obliqua in die oratio recta kaum
rechtfertigen laBt.

micare, denn vena ist nicht
bloB Blutader, sondern die Ader
im allgemeinen, wahrend arteria

ausschlieBIich die Pulsader be-

zeichnet. Der allgemeine Ausdruck
wird durch den speciellen naher
bestimmt. Cic. de fat. 15: si cui

venae sic moventur, is hahet fehrim.

Ov. Met. VI,389: trepidaeque micant
venae.

10. imitaretur, s. I, 92. — igneam
celeritatem, die rasche, flackernde

Bewegung des Feuers.

14. pertinentem= dLrjyiovoccv, VgL
I, 36.

19. terram, fumare calentem, der
Ausgang eines Hexameters, wohl
unbeabsichtigt.

22. eaque sc. terra. Lucr. VI, 845

:

Frigore cum premitur porro omnis
terra coitque et quasi concrescit,

fit scilicet, ut coeundo exprimait

in puteos, si quem gerit ipsa ca-

lorem. Die scheinbare Temperatur-
veranderung des Brunnenwassers
im Winter und Sommer hat be-
kanntlich ihren Grund in dem Tem-
peraturwechsel der Luft, wie schon
Seneca n. qu. IV, 2 richtig erkannte.
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quae terra concipiat semina, quaeque ipsa ex se generata

stirpibus infixa contineat^ ea temperatione caloris et oriri et

augescere. Atque aquae etiam admixtum esse calorem primumL,

ipse liquor aquae cleclarat et fusio , quae neque conglaciaret

frigoribus neque nive pruinaque c^ncresceret, nisi eadem se 5

admixto calore liquefacta et dilapsa diffunderet. Itaque et

aquilonibus reliquisque frigoribus adiectis durescit umor, et

idem vicissim moUitur tepefactus et tabescit calore. Atque
etiam maria agitata ventis ita tepescunt, ut intellegi facile

possit in tantis illis umoribus esse inclusum calorem. Nec lo

enim ille externus et adventicius babendus est tepor, sed ex

intimis maris partibus agitatione excitatus^ quod nostris quo-

que corporibus contingit, cum motu atque exercitatione re-

calescunt. Ipse vero aer, qui natura est maxime frigidus,

^7 minime est expers caloris; ille vero et multo quidem calore i5

admixtus est; ipse enim oritur ex respiratione aquarum; earum
enim quasi vapor quidam aer habendus est; is autem exsistit

1. ipsa ex se generata. Theophr.
hist. pl. II, 1 : ai ysvECeLg tojv cpv-

Tcov rj avxoiiccTai iq cctco OTteQ^arog.
— Wegen des folgender> ea s. II,

22 z. id. ' " ' '
'

quaeque — stirpibus infixa con-

iineat. Dafiir II, 28: ea, quorum
stirpes terra continentur; 11, 83:

quae a terra stirpihus continentur;
I, 4: reUqua, quae terra pariat; II,

24: omne terra editum; II, 51: quae
oriuntur e terra, die gewohnliche
Umschreibung fiir 'Pflanzen'. Statt

dessen U, 36; 99; 128; 130: stirpes,

wahrend plantae 'Setzlinge' heiOen
wiirde.

2. temperatione caZom 'durch das
richtige WarmemaO'.

3. primum, dem entspricht nach-
her anakoluthisch Atque etiam
maria.

4. fusio 'die Fahigkeit sich zu
ergiefien', wie coniunctio et com-
prehensio *das Vermogen zu ver-

binden und zusammenzufassen (147),

praesagitio 'das Ahnungsvermogen
(de div. I, 66), inventio Mie Er-

findungsgabe', excogitatio 'das Ver-
mogen zu ersinnen (Tusc. I, 61).

Vgl. I, 1; cognitio.

5. nive pruinaque concresceret

^zij^ —-' eig. 'mittelst'. Ov. Met.
vV%73: rigi^o concrescere rostro

ora videt.

9. tepescunt. Die Ansicht der

Alten, daO durch die Winde die

Temperatur des Meeres erhoht
werde, hat natiirlich nichts gemein
mit den modernen Warmetheorien.
Sie glauben vielmehr, daO die dem
Meere innewohnende Warme, wenn
dasselbe durch die Winde auf-

gewiihlt wird, an die Oberflache
trete.

14. maxime frigidus. Die Stoiker

schrieben den Elementen gewisse
Merkmale zu, so dem Feuer die

Warme, dem Wasser die Feuchtig-
keit, der Luft die Kalte, der Erde
die Trockenheit. Diese Merkmale
erleiden jedoch nach ihrer Ansicht
mancherlei Modifikationen, je nach-
dem dieser oder jener Stoff hinzu-

tritt, z. B. zum Wasser Warme-
oder Kaltestoff etc.

15. Ille vero 'nein im Gegenteil',

s. II, 4 z. ilJum vero. Im folgenden
hatte man erwartet: calore admix-
tus est, et multo quidem. Von Cicero

wird jedoch zuweilen das erklarende

et quidem dem Beziehungsworte
vorangestellt. Ad. Att. X, 15, 4:

possemne aliter? Et quidem saepe

pollicitus sum = pollicitus sum, et

quidem saepe.

16. ex respiratione 'aus der Aus-
diinstung', nur hier in dieser Be-
deutung. Z. Sache vgl. II, 84.

17. is autem sc. vapor.
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motu eius caloris, qui aquis continetur. Qnam similitudinem

cernere possumus in iis aquis, quae eSBfervescunt subditis

ignibus. lam vero reliqua quarta pars mundi, ea et ipsa tota

natura fervida est et ceteris naturis omnibus salutarem impertit

5 et vitalem calorem. Ex quo concluditur, cum omnes mundi 28

partes sustineantur calore, mundum etiam ipsum simili pari-

que natura in tanta diuturnitate servari, eoque magis, quod
intellegi dehei calicTum illud atque igneum ita in omni fusum
esse natura^ ut in eo insit procreandi vis et causa gignendi,

10 a quo et animantia omnia et ea, quorum stirpes terra con-

tinentur^ et nasci sit necesse et augescere.

Natura^est igitur, quae contineat mundum omnem eum-
29

que tuealur^ et ea quidem non sine sensu atque ratione;

omnem enim naturam necesse est, quae non solitaria sit neque
15 simplex, sed cum alio iuncta atque conexa, babere aliquem

in se principatum^ ut in homine mentem, in belua quiddam
simile mentis, unde oriantur rerum appetitus. In arborum
autem et earum rerum, quae gignuntur e terra, radicibus

inesse principatus putatur. Principatum autem id dico, quod
20 Graeci rjys^ovLKOv vocant, quo vnihil in quoque genere nec

potest nec debet esse praestantius. Ita necesse est illud etiam,

in quo sit totius naturae principatus, esse omnium optimum
omniumque rerum potestate dominatuque dignissimum. Vide- 30

mus autem in partibus mundi (nihil est enim in omni mundo,
25 quod non pars universi sit) inesse sensum atque rationem. In

ea parte igitur^ in qua mundi inest principatus, haec inesse

necesse est, et acriora quidem atque maiora. Quocirca sa-

1. Quam similitudinem = cuius

rei similit., wie de fin. V, 42, de otf.

I, 14. Vgl. III. 8: eam facultatem,

p. Mil. 74: quae invidia, ib. 99: quae
ohlivio; de fin. U, 66 : hic dolor; Tusc.
I, 45: haec pulchritudo, ib. III, 83:

hoc otium; Lael. 3: ea ipsa mentio.

3. quarta pars, der feurige Ather.

6. mundum ipsum, s. z. I, 37.

7. in tanta diuturnitate, s. 11,61

z, in omni aeternitate.

12. Natura est igitur, man erwartet:

Est igitur natura quaedam 'es giebt

also ein Princip', oder wie Mayor zu
lesen vorschlagt: Est igitur ignea

quaedam natura, da jetzt das Resultat

der vorangehenden Untersuchung
zusammengefaBt wird, und nicht
etwa eine Definition von natura ge-

geben werden soll, die bei einer

solchen Stellung der Worte hatte
folgen miissen.

ClCERO, DE NATURA DEORUM.

contineat = dem stoischen cvvs-

%eiv ^ ein technischer Ausdruck, um
den organischen Zusammenhang der
Welt zu bezeichnen.

14. omnem naturam 'jedes Ding
in der Welt'.

15. cum alio iuncta atque conexa^
vielmehr ex pluribus partihus ipsa

composita = (To5fia TtoXv^SQBg b. Sext.

Emp. IX, 119.

IQ. ut in homine mentem, s. § 82
z. vestram Sospitam.

17. quiddam simile mentis, —
appetitus, eine Umschreibung filr

*Tierseele' {"^vxri)^ fiir die Cicero
im Gegensatz zu mens kein passen-
des Wort hatte. Schwenke.

19. Principatum, s. z. 1, 39. Genauer
libersetzt Sen. ep. 92, i: principale.

23.potestate dominatuque ' der un-
bedingten Herrschaft'.

26. In ea parte, der Ather.

8
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pientem esse mundum necesse est^ naturamque eam, quae res

omnes complexa teneat, perfectione rationis excellere^ eoque
deum esse mundum ,

nminemme. Y}jn^
laiMHid^ natura divina con-

tineri. Atque etiam muS^mmT^^orpuno^^^ mobilior-

que est multo ob easque causas aptior ad sensus commoven- 5

dos quam bic noster calor^ quo haec^ quae nota nobis sunt^

31 retmentur et vigent. Absurdum igitur est dicere^ cum homines
bestiaeque hoc calore teneantur et propterea moveantur ac

sentiant^ mundum esse sine sensu, qui integro et libero et

puro eodemque acerrimo et mobilissimo ardore teneatur, prae- lo

sertim cum is ardor, qui est mundi^ non agitatus ab alio

neque externo pulsu^ sed per se ipse ac sua sponte moveatur.

Nam quid potest esse mundo valentius^ quod pellat atque

^ moveat calorem eum, quo ille teneatur? Audiamus enim
Platonem quasi quendam deum philosophorum; cui duo placet i5

esse motus^ unum suum, alterum externum^ esse autem divi-

niuSj quod ipsum ex se sua sponte moveatur^ quam quod
pulsu agitetur alieno. Hunc autem motum in solis animis

esse ponit^ ab hisque principium motus esse ductum putat.

Quapropter, quoniam ex mundi ardore motus omnis oritur^ 20

is autem ardor non alieno impulsu, sed sua sponte movetur^

animus sit necesse est; ex quo efficitur animantem esse mun-
dum. Atque ex hoc quoque intellegi poterit in eo inesse in-

tellegentiam, quod certe est mundus melior quam ulla natura.

3. omnem vim mundi = omnem
mundum. — natura, der bloDe Ab-
iat. statt a, wie § 4: quo, 85: na-

iura mundum adminisirari.

5 ad sensus commovendos. Man
erwartet ad senticndum , denn daO
es sicli hier nicht sowohl um die

Erregung der Sinne, als um das Ver-
niogen zu emptinden handelt, zeigt

der folgende Satz. Der reine Feuer-
stoff derWelt, der identisch istmit
derWeltseele, ist wegen dieserFein-

heit und Reinheit geeigneter zu dem
zai testen Empfinden als die uns und
unsere nachste Umgebung durch-
dringende Warme (liic nosier calor).

7. retinentur = conservantur, wie
II, 121; p. Mur. 30: ah lioc enim
X^acis ornamenia retinentur.

8. hoc calore, welche aber quali-

tativ verschieden ist von derjenigen
Warme,welchedieWeltdurchstromt.

teneantur 'erhalten werden^ wie

11,83; 134.

12. per se ipse ac sua sponte, eine

Steigerung des Ausdruckes wie

Tusc. IV, 15 : virtus ipsa per se sua
sponte laudahilis.

14. Audiamus enim begriindet
den Yorletzten Satz.

15. deum pliilosophorum , sowohl
im Sinne Ciceros, als auch der
jiingeren Stoiker, wie Panaetius,

Posidonius, die eine ausgesprochene
Vorliebe fiir Plato haben. Vgl. ad.

Att. IV. 16, 3: deus iile noster Plato
und wegen des metaphorischen Ge-
brauches des Wortes deus Quint. 1,

10,5: qui sit futurus consummatus
undique et, ut dicunt, mortalis qui-

dam deus.

cui — placet, Phaedr. p. 245 C,
eine Stelle, welche Cicero Tusc. 1, 53
und de r. p. VI, 28 ilbersetzt.

17. ipsum ex se = ipsum per se,

wie 111, 36, de fin. II, 83: amicitia

ex se et propter se expetenda.

19. ponit = statuit.

20. Quapropter etc. Die folgenden
Austuhrungen sind nicht im Sinne
Platos, dem der Geist etwas durch-
aus immaterielles ist.
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Ut enim nulla pars est corporis nostri, quae non minoris sit^

quam nosmet ipsi sumus, sic mimdum universum pluris esse

necesse est quam partem aliquam universi. Quod si ita est^

sapiens sit mundus necesse est. Nam ni ita esset, hominem^
qui est mundi pars^ quoniam rationis est particeps, pluris

esse quam mundum omnem oporteret. Atque etiam, si a 33^

primis incboatisque naturis ad ultimas perfectasque volumus

procedere^ ad deorum naturam perveniamus necesse est. Pri-

mum enim animadvertimus a natura sustineri ea, quae gi-

gnantur e terra^ quibus natura niliil tribuit amplius, quam ut

ea alendo atque augendo tueretur. Bestiis autem sensum et 34

motum dedit et cum quodam appetitu accessum ad res salu-

tares^ a pestiferis recessum; lioc bomini amplius^ quod ad-

didit rationem^ qua regerentur animi appetitus^ qui tum
remitterentur^ tum continerentur. Quartus autem gradus est 13

et altissimus eorum^ qui natura boni sapientesque gignuntur^

quibus a principio innascitur ratio recta constansque^ quae

supra hominem putanda est deoque tribuenda^ id est mundo^
in quo necesse est perfectam illam atque absolutam inesse

rationem. Neque enim dici potest in ulla rerum institutione 35

5. pltiris esse — oporieret, eine An-
sicht, die neuere Philosoi^hen (z. B.

Pascal) auch wirklich vertreten

haben.

§ 33— 39. Beweis fiir die
Gottlichkeit der Welt aus
der Stufenfolge der Exis-
tenzen. Es muB notwendig
ein Wesen geben, welches die
Stufenreihe von den weniger
entwickelten zu den ent-
wickelteren Geschopfen ab-
schlieBtund die absolute Voll-
kommenheit r e p r a s e ntiert.

Dieses ist Gottoder dieWelt.
7. inchoatisque 'unentwickelt'.

8. Primum, di^m entspricht nach-
her Bestiis autem. Die Stoiker

teilen die Dinge in 4 Klassen: in

das Unorganische, die Pflanzen, die

Tiere und die verniinftigen Wesen.
Das Unorganische wird hier iiber-

gangen. Jeder dieser Klassen sind

unterscheidende Merkmale eigen-

tiimlich, dem Unorganischen die

ipdrj die bloOe Eigenschaft,

Beschaffenheit , den Pflanzen die

(pvGLg^ eine organische Kraft, den
Tieren die ipv%r} aXoyog^ die sich

auBert in der oQ^rj und ccq^oQ^ri, dem
Menschen endlich die il^vxrj Aoytx?}.

12. accessum— recessum, vgl. III, 33.

13. adclidity so daB also auch die

tierische Seele im Menschen fortbe-

steht. Es war die Ansicht des Posido-

nius, der dem Aristoteles folgt, daB
alle hoheren Stufen des Seelenlebens

die niedrigen in sich einschlossen.

14. animi appetitus. Vgl. de ofi". I^

101: Buplcx esi enim vis animorum
atque natura ; una pars in appetitu

posita est, quae est oQiiri Graece,

quae hominem huc et illuc rapit,

altera in ratione, quae docet et ex-

planat, quid faciendum fugiendum-
que sit. Ita fit, ut ratio praesit,

appetitus ohtemperet.

16. natura honi sapientesque.

Cic. Top. 76: deorum virtus natura
excellit , hominum autem iudustria.

Sen. ep. 95, 36: diimmortales nullam
didicere virtutem, cum omni editi^

et pars naturae eorum est esse honos,

Dagegen heiBt es vom Menschen: in

optimis quoque, antequam erudias, vir-

tutis materia, non virtus est (ep.90, 46).

17. ratio recta constansque == ratio

perfecta et ahsoluta = 6 OQ^bg loyog.

Vgl. I, 36: naturalem legem.

18. mpra hominem = supra ho~

minis rationem Liv. II, 13, 8: supra
Coclites Muciosque id facinus esse.

8*
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non esse aliquid extremum atque perfectum. Ut enim in vite,

utinpecude, nisi quae vis obstitit^ videmus naturam suo_quo-

^ip^dam itinere ad ultimum pervenire, atque ut pictura et fabrica

ceteraeque artes babent quendam absoluti operis effectum^ sic

in omni natura, ac muKo etiam magis, necesse est absolvi 5

aliquid ac perfici. Etenim ceteris naturis multa externa, quo
minus perficiantur, possunt obsistere, universam autem naturam
nuUa res potest impedire^ propterea quod omnes naturas ipsa

cohibet et continet. Quocirca necesse est esse quartum illum

36 et altissimum gradum, quo nuUa vis possit accedere. Is lo

autem est gradus, in quo rerum omnium natura ponitur; quae

quoniam talis est^ ut et praesit omnibus et eam nulla res

I

possit impedire, necesse est intellegentem esse mundum^^

^

cjuidem" etiam sapientem. Quid autem est inscitius quam eam
naturam, quae omnes res sit complexa, non optumam dici, i5

aut, cum sit optuma, non primum animantem esse, deinde

rationis et consilii compotem, postremo sapientem? Qui enim
potest aliter esse optuma? Neque enim, si stirpium similis

sit aut etiam bestiarum^ optima putanda sit potius quam de-

terrima, nec vero, si rationis particeps sit nec sit tamen a 20

principio sapiens^ non sit deterior mundi potius quam bumana
condicio; bomo enim sapiens fieri potest^ mundus autem si in

aeterno praeteriti temporis spatio fuit insipiens, numquam
profecto sapientiam consequetur; ita erit homine deterior.

Quod quoniam absurdum est, et sapiens a principio mundus 25

1. dliquid extremum. De fin. III,

26 : sentis enim, credo, me iam diu,

quod rsXog Graeci dicunt, id dicere

tum extremum , tum ultimum,
tum summum; licehit etiam finem
pro extremo aut ultimo dicere,

2. suo quodam itinere 'in regel-

maBiger Entwicklung'. Vgl. 81: via
jprogredientem.

3. fabrica bezeichnet im Gregen-
satz zu architectura die Baukunst
in Beziebung auf die teclinische

Seite.

4. hahent — effectum 'ihre Schopf-
ujQgen bis zu einem gewissen Grade
(quendam) der Vollendungentgegen-
fiihren^

5. in omni natura = in universa
natura oder in rerum omnium
natura.

10. quo nulla vis possit accedere,

jMan erwartet vielmehr den SchluB

:

\quartum illum gradum esse per-

fectissimum. Anstatt diesen Satz
aus der Behauptung, daD keine

feindliche Gewalt die Welt in ihrer
j

Entwicklang aufhalt, zu folgern, ]

wird aus demselben ein identischer
|

SchluOsatz entwickelt — circulus
i

in demonstrando. ^

12. omnihus = omnihus rehus, wie
II, 133; II, 41 : omnium.

13. et quidem, s. z. I, 82.

14. sapientem, weil der Stoiker kei-

nenUnterschied machtzwischendem
beherrschenden Princip in der Welt,

der Weltseele, welcher streng ge-

nommen doch allein dieses Pradikat
zukommt, und der Welt als solcher.

16. sit complexa = complexa
teneat (II, 30). In demselben Sinne

§ 38.

18. stirpium, s. II, 26 z. stirpihus

infixa.

22 . sapiens fieripotest, durch Unter-
richt und "Dbung. Sen. ep. 90 , 46:

virtus (= sapientia) non contingit

animo nisi instituto et edocto et ad
summum assidua exercitatione per-

ducto.
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et deus habendus est. Neque enim est quicquam aliud prae- 37

ter mundum, cui nihil absit, quodque undique aptum atque

perfectum expletumque sit omnibus suis uunaeris et partibus.

Scite enim Chrysippus, ut clipei causa involucrum^ vaginam 14

autem gladii, sic praeter mundum cetera omnia aliorum causa

esse generata, ut eas fruges atque fructus, quos terra gignit^

animantium causa, animantes autem hominum, ut equum
vehendi causa^ arandi bovem, venandi et custodiendi canem.

Ipse autem homo ortus est ad mundum contemplandum et

imitandum, nuUo modo perfectus, sed est quaedam particula

perfecti. Sed mundus quoniam omnia complexus est neque 38

est quicquam^ quod non insit in eo^ perfectus undique est.

Qui igitur potest ei deesse id, quod est optimum? nihil autem
est mente et ratione melius; ergo haec mundo deesse non
possunt. Bene igitur idem Chrysippus, qui similitudines ad-

iungens omnia in perfectis et maturis docet esse meliora^ ut

in equo quam in eculeo^ in cane quam in catulo, in viro

quam in puero, item^ quod in omni mundo optimum sit, id

in perfecto aliquo atque absoluto esse debere; est autem nihil 39

mundo perfectius, nihil virtute melius; igitur mundi est pro-

pria virtus. Nec vero hominis natura perfecta est, et efficitur

tamen in homine virtus; quanto igitur in mundo facilius! est

ergo in eo virtus; sapiens est igitur et propterea deus.

2. ahsit, dbesse, konstruiert wie
deesse , dem es sich auch in der

Bedeutung hier nllhert (s. § 38). Uber
den sonst zwischen abesse und deesse

bestehenden Unterschied vgl. Brut.

276: hoc unum illi, si nihil utilitatis

habehat, afuit, siopus erat, defuit.
3. perfectum omnibus numeris

et partibus 'absolut vollkommen^

;

numeri= (XQi^^oi^ Stob. ecl. p. 184:

'naroQd^co^a d' sivcci XiyovGi yia^T]-

yiov ndvrag en8%ov rovg (XQid^^ovg.

De fin. III, 24: 'natoQd^coiiccrcc omnes
numeros virtutis continent.

4. involucrum , der Uberzug, mit
dem man die oft kunstvoll verzierten

Bchilde auf dem Marsche vor Staub
undRegen schiitzte. Caes.b.Gr. II, 21.

9. hoyno ortus est, der Ubergang
aus der orat. obliqua in die orat.

recta, wie I, 123: desipiens fuisset.

ad mundum — imitandum. Durch
die Betrachtung der Welt (= Gott
im stoischen Sinne) soll der Mensch
dazu gefiihrt werden, sein Wollen
und Handeln mit den in der Natur
waltenden verniinftigen und sitt-

lichen Gesetzen in Ubereinstimmung
zu bringen — b^oXoyoviiEvcog rfj

cpvasi ^rjv. Vgl. Cat. Mai. 77: Sed
credo deos immortales sparsisse ani-

mos in corpora humana, ut essent,

qui terras tuerentur, quique caelestium
ordinem- contemplantes imitarentur
eum vitae modo atque constantia,

11. omnia complexus est, so daB sie

Selbstzweck ist und absolut voll-

kommen.
1 6.similitudines,f\iY die Chrysippus

eine besondere Vorliebe hat. Vgl.

§ 22.

21. efficitur — virtus = ad effec-

tum perducitur (Schoem.), namlich
imWeisen, der aus dem Zustande
der Thorheit allmahlich zur Weis-
heit fortgeschritten ist. Wahrend
sich diesem Fortschreiten beim
Menschen bedeutende Hindernisse
entgegenstellen, und deshalb die

Zahl der Weisen auBerst gering
ist, wird die Welt in ihrer Ent-
wicklung zur hochstenVollkommen-
heit (virtus) durch nichts gestort. —
Wegen et tamen s. § 18.
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15 Atque liac mundi divinitate perspecta tribuenda est sideri-

bus eadem divinitas^ quae ex mobilissima purissimaque aetheris

- parte gignuntur^ neque ulla praeterea sunt admixta natura

totaque sunt calida atque perlucida, ut ea quoque rectissime

40 et animantia esse et sentire atque intellegere dicantur. Atque
ea quidem tota esse ignea duorum sensuum testimonio con-

firmari Cleanthes putat, tactus et oculorum. Nam solis et

candor inlustrior est quam ullius ignis, quippe qui in immenso
mundo tam longe lateque coUuceat, et is eius tactus est, non
ut tepefaciat solum^ sed etiam saepe comburat, quorum neu-

trum faceret, nisi esset igneus. 'Ergo'^ inquit^ 'cum sol igne-

us sit Oceanique alatur umoribus, quia nuUus ignis sine

pastu aliquo possit permanere^ necesse est aut ei similis sit

igni, quem adhibemus ad usum atque victum, aut ei^ qui

41 corporibus animantium continetur. Atqui hic noster ignis,

quem usus vitae requirit^ confector est et consumptor omnium,
idemque, quocumque invasit, cuncta disturbat ac dissipat;

contra ille corporeus vitalis et salutaris omnia conservat, alit^

auget^ sustinet sensuque adficit.' Negat ergo esse dubium,
horum ignium sol utri similis sit, cum is quoque efficiat^ ut

omnia fioreant et in suo quaeque genere pubescant. Quare
cum solis ignis similis eorum ignium sit^ qui sunt in corpori-

bus animantium, solem quoque animantem esse oportet^ et

quidem reliqua astra^ quae oriantur in ardore caelesti^ qui

4 2 aether vel caelum nominatur. Cum igitur aliorum animantium
ortus in terra sit, aliorum in aqua, in aere aliorum^ absurdum

Kap.l5, §40—44. Beweise fiir

die Gottlichkeit derGestirne.
2. eadem divinitas. Diese Ansicbt

teilen die Stoiker mit Plato imd
Aristoteles, wahrend die Atomiker
die Gestirne aus unorganischen
Substanzen bestehen lassen.

9. ?s eius tactus est 'EinfluB, Ein-

wirkung\ Ygl. de div. 11, 97: plus
terrarum situs quarn lunae tactus

ad nascendum valere.

10. non ut — sed. So stellt Cicero

'beinachfolgendems^^^gewohnlichtfi
; consecut. nach der Negation, selbst

; wenn auf dieser kein besonderer

;
Nachdruckliegt. Yg\.l\ ^IIS : nihilut.

12. alatur umorihus. Die Stoiker

sind der Ansicht, daB die Sonne
Yon den AusdClnstungen des Meeres,
der Mond von denen der silOen

Gewasser, die Sterne endlich von
den Ausdiinstungen der Erde geniihrt

%erden. Diog. Laert. Vli, 145. Vgl.
II, 83; 118. — possit, Konjunktivus

der oratio obliqua im AnschluD an
das voraufgehende cum — alatur,

14. adhibemus ad usum. Die Stoi-

ker unterscheiden zwei Arten von
Feuer, das nvQ xB%vi%6v und das
Ttvq cctB%vov., das erstere (der Ather)
ist das erhaltende, das letztere das
zerstorende Princip.

16. confector. So Lact.VII, 11, 5 in

einem Citate aus Cicero: confectrix

rerum omnium vetustas. Das an und
filr sich zweicleutige Wort wird
durch das hinzugefiigte consumptor
erlautert, wie ofters. Vgl. III, 7:

rudem et integrum discipiiliim. Tusc.

V, 15: profligata (erledigt) iam haec

et paene ad exitum adducta quae-

stio est.

18. corporeus = qui est in corpori-

hus animantium.
19. sensu adficit 'beseelt'.

23. et quidem, s. z. I, 82. Wegen
des folgenden caelum, das gleich-

bedeutend mit aether ist, vgL § 91.
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esse Aristoteli videtur in ea parte, quae sit ad gignenda ani-
;

manti:i aptissima^ animal gigni nullum putare. Sidera autem
aetherium locum obtinent; qui quoniam tenuissimus est et

semper agitatur et viget^ necesse est, quod animal in eo \

5 gignatur, id et sensu acerrimo et mol^ilitate celerrima esse.
j

Quare cum in aethere astra gignantur^ consentaneum est in i

iis sensum inesse et intellegentiam, ex quo efficitur in deo-

rum numero astra esse ducenda. Etenim licet videre acutiora 16 .

ingenia et ad intellegendum aptiora eorum^ qui terras incolant 1

10 eas^ in quibus aer sit purus ac tenuis, quam illorum^ qui
y

,

|

utantur crasso caelo atque concreto. Quin etiam cibo quo 43 ^C-T-r-v'^"'^*^ i

utare^ interesse aliquid ad mentis aciem putant. "Pr^abile 1

est igitur praestantem intellegentiam in sideribus esse, quae
|

et aetberiam partem mundi incolant et marinis terrenisque "1

15 umoribus longo intervallo extenuatis alantur. Sensum autem I

astrorum atque intellegentiam maxume declarat ordo eorum I

atque constantia (nihil est enim, quod ratione et iiumero mo-^i I

veri possit sine consilio)^ in quo nihil est temerarium^ nihil f

varium^ niliil fortuitum. Ordo autem siderum et in omni
j

20 aeternitate constantia neque naturam significat (est enim I

plena rationis) neque fortunam^ quae amica varietati con- J

stantiam respuit. Sequitur ergo^ iit ipsa sua sponte, suo

sensu ac divinitate moveantur. Nec vero Aristoteles non 44

laudandus in eo, quod omnia, quae moventur^ aut natura

I. Aristoteli videtur, wahrscbein-
licli in der Schrift de philosophia,

S. I, 33.

7. sensum inesse, man erwartet
vielmebr sensum acerrimum et in-

tellegentiam celerrimam. Scboem.
8. FAenim, s. z. !l, 16.

acutiora ingenia. De fato 7:

Athenis tenue caelum, ex quo acu-
tiores putantur Attici, crassum
Thebis, itaque pingues Thehani et

valentes. Vgl. § 17.

II. ciho, praedicativer Ablat.,

'wessen man sicb als Speise be-

dient'. Die ungewobnlicbe Stellung

von c^6ovordem Relativumbezweckt
eine nacbdriicklicbe Hervorbebung
dieses Begriffes. — Es ist bekannt,
dafi Pytbagoras seinen Scbiilern aus

diesem Grunde den GenuB von
Fleiscbspeisen und Bobnen unter-

sagte.

17. ratione et numero = loycp yiccl

Qv&^a oder yiar ccql^hov (Plato Tim.
37). Die Bewegungen der Sterne

werden von Plato oft mit einem
Tanze verglicben, wie im TJpino-

mis 982 E. Mayor.
19. in omni aeternitate, s. z. § 51.

20. naturam significat. Wegen der
Bedeutung von natura vgl. § 81:

Namque alii naturam esse censent

vim quandam sine ratione cientem

motus in corporibus necessarios. —
significat 'deutet bin auf, wie § 54;

85, verscbieden von declarat (II, 81).

Vgl. ad fam. V, 13, 2: Ubi non si-

gnificandum solum, sed etiam

declarandum arhitror, nihil mihi
esse potuisse tuis litteris gratius.

24. aut natura — aut vi. Vis ist^

im Gegensatz zu natura, welcbesl
die den Dingen inuewobnendel j

bewuOtlos wirkende NaturkraftJ
bezeicbnet, eine von auOen ge-

waltsam einwirkende Kraft. —
Ubrigens findet sicb in den er-

baltenen Scbriften des Aristoteles

eine analoge Stelle nicbt, wenn aucb
der ganze Gedanke aristoteliscb ist.
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moveri censuit aut vi aut voluntate; moveri autem solem et

lunam et sidera omnia; quae autem natura moverentur, haec

aut pondere deorsum aut levitate sublime ferri, quorum neu-

trum astris contingeret, propterea quod eorum motus in orbem
circumque ferretur. Nec vero dici potest vi quadam maiore 5

fieri, ut contra naturam astra moveantur; quae enim potest

maior esse? Restat igitur, ut motus astrorum sit voluntarius.

Quae qui videat, non indocte solum, verum etiam impie faciat,

si deos esse neget. Nec sane multum interest, utrum id

neget an eos omni procuratione atque actione privet; mihi lo

enim^ qui nihil agit, esse omnino non videtur. Esse igitur

deos ita perspicuum est, ut^ id qui neget, vix eum sanae

mentis existimem.

Restat, ut, qualis eorum natura sit, consideremus ; in

quo nibil est difficilius quam a consuetudine oculorum aciem i5

mentis abducere. Ea difficultas induxit et vulgo imperitos

et similes pJLilosoplios imperitorum, ut nisi figuris hominum
constitutis nihil possent de dis immortalibus cogitare; cuius

opinionis levitas confutata a Cotta non desiderat orationem

meam. Sed cum talem esse deum certa notione animi praesen- 20

tiamus, primum ut sit animans^ deinde ut in omni natura

nihil eo sit praestantius, ad hanc praesensionem notionemque
nostram nihil video quod potius accommodem, quam ut

5. circumque, circum in seinerur-

spriingliclien Bedeutung synonym
mit in orbem. — Wegen motus fer-

retur s. 97 z. impetum verti.

6. contra naturam. DaB sich die

Sterne nicht nach oben oder unten
bewegen wie die anderen Korper,
kann nicht durch eine gewaltsame
Einwirkung von auOen verursacht
sein.

Kap. 17. § 45— 72. Zweiter
Hauptteil. Die Besehaffenheit
der Gottheit. § 45— 49. Es ent-
spricht unserem Vorbegriff,
den wir von der Gottheit
haben, als einem beseelten
und vollkommenen Wesen,
daO die Welt Gott sei. Dieser
kommt die vollkommenste
Gestalt und Bewegung zu,
namlich die Kugelgestalt und
die Kreisbewegung.

14. Bestat, ut steht ungewohnlich
beim Ubergang zum zweiten Teile

(s. die Disposition 11, 3), welcher
nicht der SchluOteil ist, fiir pro-
ximum^ est, ut; sequitur, ut.

15. a consuetudine oculorum —
ahducere 'von den gewohnlichen
Sinneseindriicken zu abstrahieren^
Zum Ausdruck vgl. III, 21: mentem
ab oculis sevocare. Tusc. 1, 38:

Magni autem est ingenii sevocare

mentem a sensibus et cogitationem

ab consuetudine abducere.

16. imperitos, imGegensatz zupM-
losophos, wie IIT, 39.

17. similes — imperitorum, die

Epikureer.

19. confutata a Cotta: I, 76flg.

20. certa notione animi praesen-

tiamus. Wie die Epikureer legten
auch die Stoiker auf die TtQoXriipLg

(s. I, 43) groOes Gewicht. Sen. ep.

117,5: multum dare solemus prae-

sumptioni (nQolrjijjei) omnium ho-

minum. Apud nos argumentum veri-

tatis est, aliquid omnibus videri. —
praestantius , auch hierin stimmen
die Stoiker mit den Epikureern
iiberein. Vgl. I, 47.

22.adpraes€nsionem— accomodem,
vgl. I, 37 : in animi notione tam-
quam in vestigio reponere.
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primuin huiic ipsum mundum, quo nihil excellentius fieri potest,

animantem esse et deum iudicem. Hic quam volet Epicurus 46

iocetur, homo non aptissimus ad iocandum minimeque resi-

^^ens patriam, et dicat se non posse intellegere, qualis sit

5 volubilis et rotundus deus, tamen ex hoc, quod etiam ipse

probat, numquam me movebit. Placet enim illi esse deos,

quia necesse sit praestantem esse aliquam naturam^ qua nihil

sit melius. Mundo autem certe nihil est melius. Nec dubium,

quin, quod animans sit habeatque sensum et rationem et men-
10 tem^ id sit melius quam id^ quod his careat. Ita efficitur 47

animantem, sensus, mentis^ rationis mundum esse compotem;
qua ratione deum esse mundum concluditur. Sed haec paulo

post facilius cogaoscentur ex iis rebus ipsis, quas mundus
efficit.

15 Interea, Vellei^ noli, quaeso, prae te ferre vos plane 18

expertes esse doctrinae. Conum tibi ais et cylindrum et

pyramidem pulchriorem quam sphaeram videri. Novum etiam

oculorum iudicium habetis. Sed sint ista pulchriora dum-
taxat aspectu, quod mihi tamen ipsum non videtur; quid

20 enim pulchrius ea figura, quae sola omnes alias figuras com-
plexa continet^ quaeque nihil asperitatis habere^ nihil offen-

1. primum, dem entspricbt das

§ 49 von den Sternen Gesagte.

{I
2. quam volet , die dritte Person

jzu quamvis. p. Cael. 63 : quam velit

sit potens; p. Flacc. 35 : quam volent

impudentes mentiantur; Phil. II,

113: quam volent illi cedant.

4. patriam sc. Atticam. Zwar war
Epikur selbst in Samos geboren,
jedoch sein Vater stammte aus dem
attischen Demos Gargettos. Die
Attiker zeichneten sich durch ihren
schlagfertigen Witz aus.

6. Placet enim illi etc. Der fol-

gende Satz ist mehr im Sinne der
Stoiker als im Sinne der Epikureer
gesprochen, welche die Notwendig-
keit der Existenz von Gottern viel-

mehr aus der nQoXrjipLg ableiten.

12. paulo post: § 57 flg.

15. prae te ferre— doctrinae. Da
Epikur die Aufgabe der Philosophie
darin sah, den Menschen zur Gliick-

seligkeit zu verhelfen, so verwarf
er alle Bestrebungen, die nicht
unmittelbar diesem Zwecke dienten.

Desbalb verachteten die strengen
Epikureer nicht bloB die gelehrte
Bildung und insbesondere die Ma-

thematik und Astronomie, sondern
prahlten sogar mit ihrer Unkenntnis
in dergleichen Dingen. Vgl. I, 72.

16. Conum ais: I, 24.

17. Novum oculorum iudiciumhab.
'ihr habt eine neue Art Asthetik'.

18. sint ista pulchriora. Der
diesen Worten entsprechende Ge-
danke folgt erst §48: ne hoc qui-

dem physici intellegere potuistis.

dumtaxat aspectu 'hochstens nur
fiir das Auge'.

20. sola == una, welches neben
einem Kasus von omnis oft dazu
dient, den Gegensatz zu markieren.
Wir iibersetzen in diesem Falle

weder unus noch solus, sondern
betonen nur omnis. Vgl. de orat.

II, 212: philosophus, qui de sua
sapientia unus omnia paene profite-

tur. Tim. 6: qua una (forma) omnes
formae reliquae concluduntur. Ter.

Andr. I. 5, 58: haec te solum semper
fecit maxumi (dich, im Gegensatz
zu allen andern).

21. nihil offensionis, dasselbe
Wort auch im Tim. 6 : nichts woran
man stoOen kann.
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^ sionis potest, nihil incisum angulis^ nihil ^nfractibus^ nihil

eminens, nihil lacunosu^? cumque duae formae praestan-

tissimae sint^ ex^^soliais globus (sic enim ocpatoav interpretari

placet), ex planis autem circulus aut orbis^ qui Kvxlog Graece
dicitur, his duabus formis contingit solis^ ut omnes earum 5

partes sint inter se simillumae a medioque tantundem imdique

48 absit extremum, quo nihil fieri potest aptius. Sed si haec
non videtis, quia numquam eruditum illum pulverem attigistis,

ne hoc quidem physici intellegere potuistis, hanc aequabili-

tatem motus constantiamque ordinum in alia figura non po- lo

tuisse servari? Itaque nihil potest esse indoctius, quam quod
a vobis adfirmari solet. Nec enim hunc ipsum mundum pro

certo rotundum esse dicitis; nam posse fieri, ut sit alia figura,

49 innumerabilesque mundos alios aliarum esse formarum. Quae^

sij bis bina quot essent^ didicisset Epicurus, certe non diceret; i5

sed dum palato, quid sit optimum^ iudicat^ 'caeli jgalatum',

19 ut ait Ennius^ non suspexit. Nam cum duo sint genera si-

derum, quorum alterum spatiis immutabilibus ab ortu ad

occasum commeans nullum umquam cursus sui vestigium in-

flectat, alterum autem continuas conversiones cluas isdem 20

spatiis cursibusque conficiat, ex utraque re et mundi volu-

7. extremum^ dafdr gebraucht
Cic. Tim. 6 das Substantivum ex-

tremitas = al rslsvzccL *die Peri-

pherie'.

8. eruditum pulverem. Die alten

Mathematiker pflegten den Tisch
mit feinem Sande zu bedecken und
mit einem Stabchen (radius) ihre

Figuren in denselben zu zeichnen.

Der Gedanke ist also: ihr habt
euch nie mit Mathematik befaBt.

9. physici, ironisch. S. T, 77.

16. caeli palatum. Wie sich der
Himmel iiber der Erde wolbt, so

der Gaumen iiber der Zunge, daher
die gleiche Bezeichnung Varro b.

Aug. de civ. d.VII, 8 : palatum Graeci
ovQccvov appellant et nonnulli poetae
Latini caelum vocaverunt palatum,
Wegen des Griech. vgl. Arist. de
part. an. 11,17 : vno de xov ovqccvov sv

ta OTO^arLrj yXcjzza. InErmangelung
von etwas Besserem kann man ilber-

setzen: 'Gaum — Himmelsraum'.

17. ut ait Ennius, wo, wissen
wir nicht.

Kap. 19, § 49— 56. Beschrei-
bung der Ste rnenbahnen, um

aus der GesetzmaBigkeit und
Ordnung ihrer Bewegungen
einerseits die Kugelgestalt
der Welt und der Gestirne,
andererseits ihre Gottlich-
keit zu be weis en.

18. spatiis immutahilihus, Der
Ablat. zur Bezeichnung der Be-
wegung in oder durch einen Raum.
So gleich nachher und § 103: isdem
spatiis. Vgl. § 95: toto caelo,

ah ortu ad occasum commeans,
die scheinbar taglichen Umdre-
hungen der Fixsterne, bewirkt durch
die westostliche Drehung der Erde
um ihre Achse.

20. conversiones duas. Die erste

Umdrehung haben die Planeten mit
den Fixsternen gemein, mit der
zweiten meintCicero ihreBewegung
unter den Sternen. Denn da die

Planeten um die Sonne laufen, so

verandert sich ihr Ort an der

Sphare, indem sie, um die Sonne
sich bewegend, den Tierkreis durch-

wandeln. Diese Umlaufe voUziehen
sich bei den einzelnen regelmaOig
in denselben Bahnen.
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bilitas, quae nisi in globosa forma esse non posset, et stella-

rum rotundi ambitus cognoscuntur. Primusque sol, qui

astrorum tenet principatum, ita movetur^ ut, cum terras larga

luce compleverit, easdem modo his, modo illis ex partibus

6 opacet; ipsa enim umbra terrae soli Qj^fiifijag noctem efficit;

nocturnorum autem spatiorum eadem est aequabilitas, quae
diurnorum; eiusdemque solis tum accessus modici, tum re-

cessus et frigoris et caloris modum temperant; circumitus

enim solis orbium v et lx et ccc quarta fere diei parte addita

10 conversionem conficiunt annuam; inflectens autem sol cursum
tum ad septentriones^ tum ad meridiem aestates et biemes
efficit et ea duo tempora^ quorum alterum hiemi senescenti

adiunctum est^ alterum aestati. Ita ex quattuor temporum
mutationibus omnium^ quae terra marique gignuntur, initia

15 causaeque ducuntur. lam solis annuos cursus spatiis men- 50

struis luna consequitur, cuius tenuissimum lumen facit proxi-

mus accessus ad solem^ digressus autem longissimus quisque

plenissimum. Neque solum eius species ac forma mutatur

1. quae nisi in globosa forma —
posset. Der Hauptgedanke , der
die SchluOfolgerung aus dem Vor-
hergelienden enthalt, steht un-
gehorig in einem relativischen

Nebensatze.

5. opacetf ahnlich Hor. carm.
saec. 9 : alme Sol, curru nitido diem
qui promis et celas. Die Sonne,
insofern sie die einzelnen Teile der
Erde nicht beleuchtet, stellt in

Schatten — res pro rei defectu.

Vgl. 102: sol contraliit terram.

umbra terrae. Nicht der Schatten
der Erde stellt sich der Sonne ent-

gegen, sondern die Erde, wodurch
auf der der Sonne abgewendeten
Seite derselben die Nacht entsteht.

Dieselbe unrichtige Vorstellung
auch bei Hyg. de astron. IV, 9:

noctem dicemus umhram terrae esse

eamque ohstare lumini solis.

soli officiens. Offlcere, das ge-
wohnliche Wort vom Benehmen des
Lichtes und der Aussicht, so auspi-

ciiSj luminihus offlcere. Vgl. Tusc.

V, 92 : offecerat videlicet apricanti.

7. accessus — recessus. Die An-
sicht, daB uns im Sommer die

Sonne naher' steht als im Winter
ist irrig; vielmehr befindet sich die

Erde zu der Zeit, in der wir Sommer
haben, in der Sonnenferne. Da-
gegen ist es richtig, wie bald

nachher behauptet wird, daO, wenn
die Sonne hoher nach Norden ani

Himmel emporriickt, die Tempera-
tur steigt, weil dann der Nordpol
der Erde der Sonne zugewendet
ist, und infolge dessen die Sonnen-
strahlen steiler herabfallen und
wegen der groOeren Tagesliinge

intensiver aufunsere G egend wirken.

8. circumitus — orhium, die

scheinbar taglichen Kreisumlaufe
der Sonne, bewirkt durch die Um-
drehungen der Erde um ihre Achse.
Das agyptische Sonnenjahr von
365 % Tagen war im Jahre 46,

also zwei Jahre vor der Veroffent-

lichung dieser Schrift, von Ciisar

offiziell fiir das alte Mondjahr von
355 Tagen eingefuhrt worden.

12. senescenti. Mit derselben Me-
tapher § 95 : lunae senescentis. Varr.

I. L. V, 2: mensis senescentis ex-

tremus dies.

16. consequitur. Der Mond durch-
miOt den Tierkreis in einem Mo-
nate, wahrend die Sonne ein Jahr
dazu braucht.

tenuissimum lumen. Wenn der
Mond der Sonne naher riickt, sich

also zwischen Sonne und Erde be-

findet, so wendet er letzterer seine

dunkle Seite zu, es ist Neumond

;

im umgekehrten Falle tritt VoII-

mond ein.
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tum crescendo, tum defectibus in initia recurrendo, sed etiam

^regio^ quae tum est aquilonia, tum australis. Inde in lunae

quoque cursu est et brumae quaedam et solstitii simiiitudo,

multaque ab ea manant et fluunt, quibus et animantes alantur

augescantque et pubescant maturitatemque adsequantur, quae 5

oriuntur e terra. Maxume vero sunt admirabiles motus earum
quinque stellarum, quae falso vocantur errantes. Nihil enim
errat, quod in omni aeternitate conservat progressus et re-

gressus reliquosque motus constantes et ratos. Quod eo est

admirabilius in liis stellis, quas dicimus, quia tum occultantur, lo

tum rursus aperiuntur, tum adeunt, tum recedunt, tum an-

tecedunt, tum autem subsequuntur, tum celerius moventur,
tum tardius, tum omnino ne moventur quidem^ sed ad quoddam
tempus insistunt. Quarum ex disparibus motionibus magnum
annum matbematici nominaverunt, qui tum efficitur, cum i5

solis et lunae et quinque errantium^ad eandem inter se com-
62 parationem cgi^ectis omnium spatiis est facta conversio. Quae

quam longa^^srE, magna quaestio est, esse vero certam et de-

finitam necesse est. Nam ea^ quae Saturni stella dicitur

1. defectihus 'durch Abnehmen
— '^^Q^^ 'jgine Breii;^' (d. i. seine

Entfernung vonder Ekliptik).

4. multaque — fluunt, Tau und
Feuchtigkeit, die man fur ein Ge-
schenk des Mondes hielt. Es war
eine bei den Alten allgemein ver-

breitete Ansicht, daB der Mond
auf das Wachstum und Gedeihen
der Menschen, Tiere und Pfianzen

einen bedeutenden EinfluO ausiibe.

Vgl. Hor. carm. saec. 35.

5. quae oriuntur e terra, s. § 26
z. stirpibus infixa contineat.

7. quinque stelJarum^ s. z. F, 34.

8. in omni aeternitate, wahrend
aller Ewigkeit, d. i. 'bis in alle

Ewigkeit', wie § 43 ; 95. Vgl. 11,28:

in tanta diuturnitate servari, dafiir

I, 2 : ad infinitum tempus.

progressus et regressus. Die Pla-

neten riicken nicht in gleich-

maOiger Bewegung wie Sonne und
Mond durch den Tierkreis, sondern
sie bewegen sich scheinbar bald
6stlich(direkt), baldwestlich (retro-

grad) am Himmelsgewolbe. Es
beruht diese Erscheinung auf einer

optischen Wirkung des Laufes der
Erde.

10. occultantur, in den Strahlen
der Sonne, wenn sie mit dieser in

Konjunktion treten.

11. tum adeunt, tum recedunt, in-

dem die Planeten auf der Ekliptik
bald nach Osten, bald nach Westen
oscillieren.

1 4. insistunt ' sie werden stationar .

Plin. n. h. H, 16: planetae statio-

nales.

magnum annum — nominaverunt,
eine bei den Verben des Nennens
haufige Kiirze des Ausdruckes fiir

annum statuerunt, quem magnum
nominaverunt. Vgl. de off. I, 8:

Nam et medium quoddam officium

dicitur et perfectum (est quoddam
officium, quod dicitur). Invent. IV,

27: ex quo in aliis anxietas, in

aliis iracundia dicitur (== exsistit,

quae dicitur). Varro I. L. V, 146:

secundum Tiherim forum piscarium
vocant.

16. comparationem , das richtige

Verhaltnis, die richtige Stellung

zweier oder mehrerer Dinge zu ein-

ander. Tim.4: quae GraececcvaloyCcc^

Latine comparatio dici potest.

18 quam longa sit. Im Hort.

fr. 26 wird die Dauer des grofien

Jahres auf 12954 Jahre angegeben.
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^aivcovqae a Graecis nominatur, qnae a terra abest plurimnm,

XXX fere annis cursum suum conficit, in quo cursu multa
mirabiliter efficiens tum antecedendo, tum retardando, tum
vespertinis temporibus delitiscendo^ tum matutinis rursum se

6 aperiendo, nihil immutat sempiternis saeclorum aetatibus,

nmn eadeni^^^sffem temporibus efficiat. Infra autem hanc
p!^aus a terra lovis stella fertur, quae Wasd^cov dicitur, ea-

que eundem xii signorum orbem annis xii conficit easdemque,

quas Saturni stella, efficit in cursu varietates. Huic autem 53

10 proximum inferiorem orbem tenet lIvQoeigj quae stella Martis

appellatur, eaque iiii et xx mensibus vi, ut opinor, diebus

minus eundem lustrat orbem, quem duae superiores. Infra

hanc autem stella Mercurii est; ea HrCl^cov appellatur a

Graecis; quae anno fere vertente signiferum lustrat orbem
15 neque a sole longius umquam unius signi intervallo discedit

tum antevertens, tum subsequens. Infima est quinque erran-

tium terraeque proxima stella Veneris, quae Oc^acpoQog Graece,

Lucifer Latine dicitur, cum antegreditur solem, cum sub-

sequitur autem, "E67C8Qog] ea cursum anno conficit et latitu-

20 dinem lustrans signiferi orbis et longitudinem, quod idem
faciunt stellae superiores, neque umquam ab sole duorum
signorum intervallo longius discedit tum antecedens, tum sub- 21
sequens. Hanc igitur in stellis constantiam^ hanc tantam 54

tam variis cursibus in omni aeternitate convenientiam tem-

25 porum non possum intellegere sine mente, ratione, consilio.

Quae cum in sideribus inesse videamus, non possumus ea

ipsa non in deorum numero reponere. Nec vero eae stellae,

quae inerrantes vocantur, non significant eandem mentem at-

6. Infra autem hanc fiir das ge-
wohnlichere infra hanc autem, wie
de off. II, 8: contra autem omnia,
de r. p. VI, 17: infra autem eam.
Ahnlich de fin. II, 43: post enim
Chrysippum^ de off. II, 27 : post vero

Sullae victoriam.

10. quae steJla MaHis appellatur,

man erwartet nach dem Vorher-
gehenden vielmehr stella Martis,
quae nvQosLg appellatur.

12. lustrat, iiber die Bedeutung
s. I, 87.

14. anno — vertente (reflex.) =
TtSQLTLXXo^svov STSog. Wahrcud die

vorhergehenden Angaben iiber die
Dauer der Planetenjahre ziemlich
genau sind, ist bei Merkur die
Zeit von 365 Tagen viel zu hoch
bemessen, sie betragt in Wahrheit
nur 87 Tage 23 Stunden.

15. unius signi intervallo, also

30 Grad, in Wahrheit entfernt sich

der Merkur nur 28 Grad von der

Sonne.
19.anno, in 224Tagenl6 Stunden.

latitudineniy indem sich die Venus
bald dem nordlichen, bald dem
siidlichen Rande des Tierkreises

nahert.

21. duorum signorum intervallo,

hochstens 47 Grad.

24. tam variis cursibus 'trotz

—

'.

25. sine mente etc. vertritt die

Stelle des Accusativs eines pradi-

kativen Adjectivums oder Parti-

cipiums. Vgl. Verr. II, 115: vidi

argenteum Cupidinem cum lampade
und I, 30 z. sine corpore. Wegen
intellegere s. I, 21.

27. in deorum numero reponere,

s. I, 38 z. reponere in deos.
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que prudentiam, quarum est cotidiana conveniens constansque

conversio^ nec habent aetherios cursus neque caelo inliaerentes^

ut plerique dicunt pliysicae rationis ignari. Non est enim
aetheris ea natura, ut vi sua stellas complexa contorqueat;

nam tenuis ac perlucens et aequabili calore suffusus aetber 5

65 non satis aptus ad stellas continendas videtur. Habent igitur

suam sphaeram stellae inerrantes ab aetheria coniunctione

secretam et liberam. Earum autem perennes cursus atque

perpetui cum admirabili incredibilique constantia declarant in

his vim et mentem esse divinam, ut^ haec ipsa qui non sen- lo

tiat deorum vim habere^ is nihil omnino sensurus esse videa-

66 tur. Nulla igitur in caelo nec fortuna nec temeritas nec

errjy^ip nec vanitas inest contraque omnis ordo, veritas, ratio,

constantia; quaeque his vacant ementita et falsa plenaque

erroris, ea circum terras infra lunam^ quae omnium ultima 15*

est, in terrisque versantur. Caelestium ergo admirabilem
ordinem incredibilemque constantiam, ex qua conservatio et

salus omnium omnis oritur^ qui vacare mente putat, is ipse

67 mentis expers habendus est. Haud ergo, ut opinor, erravero^

2. nec hdbent aetherios cursus. Die
Bewogungen der Fixsterne werden
nicht hervorgerufen durch den Um-
schwung des Athers, eine Ansicht,
welcheXenophanes, Anaxagoras, De-
mokrit vertraten. nec, adversativ.

neque caelo inhaerentes. Die Fix-

sterne sind nicht wie Nagel in das
Firmament eingeschlagen und folgen
der JBewegung des letzteren, wie Ana-
ximenes und Empedokles annahmen,
sondern sie haben ihre eigne Sphare
und ihre selbstandige Bewegung.
Wenn es im Gegensatz zu unserer
Stelle Tusc. V, 69 heiBt : sidera viderit

innunierahilia caelo inhaerentia cum
eius ipsius motu congruere certis infixa
sedibus, so erkennt man das Be-
streben des Balbus, den Fixsternen
als gottlichen Wesen ihre Freiheit

zu retten.

5. aequahili colore suffusus, eine

Gleichmafiigkeit, welche durch die

Beriihrung mit der feurigen Sternen-
welt gestort werden wiirde.

8. cursus— cum — constantia, Vgi.

II, 144: introitus muUis cum flexibus,

III, 64: animus cum intellegentia.

S. 1 , 30 z sine corpore.

13. contraque, wegen que s. I, 75
z. sitque pura.

omnis ordo, omnis qualitativ

'eitel, lauter Ordnung'. Ebenso
§ 58 : omnis ornatus, ad fam. IV,

4, 5 : cuius ego cum omni probitate

summaque virtute, tum studiis de-

lector. Die folgenden Worte wiirden

sich vollstandig chiastisch ent-

sprechen, wenn ordo seine Stelle

nach veritas hatte. Die korrespon-
dierenden Glieder wiirden dann
sein fortuna — constantia, temeritas
— ratio, erratio — ordo, vanitas —
veritas.

15. omnium sc. steJlarum. Zum
Gedanken vgl. de r. p. VI, 17: in

infimo orbe luna radiis solis ac-

censa convertitur. Infra autem eam
nihil est nisi mortale et caducum
praeter animos munere deorum
hominum generi datos, supra lunam
sunt aeterna omnia.

17. conservatio — omnium omnis.
Die gewohnlichere Stellung wiirde

sein omnis omnium conservatio. S.1, 50,

19. mentis expers habendus est,

Vgl. die AuBerung Friedrichs des
GroOen in einem Gesprache mit
de Catt, veranlafit durch die Lektiire

dieser Stelle: Oh, mon ami, si Ton
n'admet pas un etre conservateur

de cet univers, il faut avoir perdu
le sens commun, tant de fins ad-

mirables, tant de moyens pour y
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si a j^inQipe^investigandae veritatis liuius disputationis prin-

cifrOffiL duxero.

Zeno igitur naturam ita definit, ut eam dicat ignem esse 22
artificiosum, ad^^^igiLQndum^^j^ via, Censet enim

5 artis maxume proprium esse creare et gignere; quodque in

operibus nostrarum artium manus efficiat^ id multo artificiosius

naturam efficere, id est^ ut dixi^ ignem artificiosum, magistrum
artium reliquarum Atque hac quidem ratione omnis natura

artificiosa est^ quod habet quasi viam quandam et sectam,

10 quam sequatur. Ipsius vero mundi, qui omnia complexu suo 5&

coercet et continet, natura non artificiosa solum, sed plane

artifex ab eodem Zenone dicitur, consultrix et provida utilita-

tum opportunitatumque omnium. Atque ut ceterae naturae

suis seminibus quaeque gignuntur, augescunt, continentur,

15 sic uatura mundi omnes motus habet voluntarios conatusque

et appetitiones, quas oQ^dg Graeci vocant, et his consentaneas

actiones sic adhibet^ ut nosmet ipsi, qui animis movemur et

sensibus. Talis igitur mens mundi cum sit ob eamque causam
vel prudentia vel providentia appellari recte possit (Graece

20 enim TtoovoLa dicitur)^ haec potissimum providet et in his

parvenir,annoncentevidemnientune
intelligence qui a con^u ces fins

et employe les moyens de les rem-
phr. On voit de rintelligence chez
les hommes, donc on doit sup-

poser qu'il en est une superieure
qui leur a communique cette

parcelle d'esprit dont ils jouis-

sent. De Catt Memoiren^ ed. Koser
p. 149.

vva^v^v^^^'- 1 aprincipeifivestigandae veritatis.

t/j^^ Zur KonsTfuition vgl. Phil. XIV, 26

:

princeps omnium Pansa proelii fa-
ciendi, ib. Vil, 9: principes pecuniae
pollicendae.

Kap. 22, § 57—59. Die Gott-
lichkeit derNatur offenbart
sich nach Zeno in ihrer
schopferisch und kiinstle-*
risch wirkenden Thatigkeit.
Rekapitulation.

3. naturam, weL he nach stoischen
Begriffen identisch mit der Gott-
heit ist

ita definit, ut — dicat. Vgl.

damit die abgekiirzte Form Tusc.
Ii, 19: ita definit, ut — sit, welche
bei Cicero ebenso haufig ist.

ignem artificiosum. Diog. Laert.
Yil, 156: xT]v cpvGLv sivccl nvQ rs-

%VL%ov bdm ^ccdC^ov sig ysvsoLv^ im
Gegensatz zu dem tzvq ccts%vov^ dem
irdischen Feuer. ^.h-^P ^ '/

,
4. via, gewohnlich via et rati6nm\^ fUi .^f^^f^

oder bloB ratione ' methodisch^ ^t^^,^^
yt/. proprium esse — gignere. Arist.

Eth. VI, 4, 4: ts%vri naaa nsQi
ySVSGLV,

magistrum artium reliquarum^

Sen. ep. 65,3: omnis ars est imitatio

naturae.

8. oynnis natura, jedwede Natur-
kraft, wie sie sich in den einzelnen

Teilen der Welt offenbart, im
Gegensatz zu der alles umfassenden
natura mundi.

9. sectam, synonym mit rationem.

12. utilitatum — omnium, s. 1,38
z. magna utilitas.

13. ut ceterae naturae — sic etc.

Wie sich die iibrigen Naturdinge
aus ihren Samen d. h. aus sich

selbst entwickeln, so beruhen die

Bewegungen und Bestrebungen der
natura mundi auf einer selbstan-

digen Entfaltung der in ihr wohnen-
den Krafte.

14. quaeque, die ungewQhnliche
Stellung von quisque wie § 127: suis

se armis quaeque defendant.
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maxime est occupata, primum ut mundus quam aptissimus

sit ad permanendum, deinde ut nulla re egeat, maxume autem
ut in eo eximia pulchritudo sit atque omnis ornatus.

^ Dictum est de universo mundo^ dictum etiam est de

sideribus^ ut iam prope modum appareat multitudo nec ces- 5

santium deorum nec ea, quae agant^ molientium cum labore

operoso ac molesto. Non enim venis et nervis et ossibus

continentur nec iis escis aut potionibus vescuntur^ ut aut nimis

acres aut nimis concretos umores colligant, nec iis corporibus sunt,

ut casus aut ictus extimescant aut morbos metuant ex defeti- lo

gatione membrorum; quae verens Epicurus monogrammos
60 deos efc nibil agentes commentus est. IUi autem pulcEerrima

forma praediti purissimaque in regione caeli coUocati ita

feruntur moderanturque cursus, ut ad omnia conservanda et

tuenda consensisse videantur. i5

Multae autem aliae naturae deorum ex magnis beneficiis

eorum non sine causa et a Graeciae sapientissimis et a maio-

ribus nostris constitutae nominataeque sunt. Quicquid enim
magnam utilitatem generi adferret humano , id non sine divina

bonitate erga bomines fieri arbitrabantur. Itaque tum illud, 20

I. primum — deinde — maxume.
Der Grundtrieb jedes vernunttigen
Wesens ist nach der Ansicht der
Stoiker die Selbsterhaltung. Daraus
folgt, dafi dasselbe auf die Be-
friedigung dessen bedacht ist^ was
seiner Natur gemafi ist (ut nulla
re egeat). Geschieht dies , so ent-

steht die hochste geistige und
korperliche Schonheit und Voll-

kommenheit {eximia pulchritudo at-

que omnis ornatus).

3. omnis, s. II, 56 z. omnis ordo.

5 cessantium. Vgl. I, 51 flg. T, 102.

Q.cumlaboreoperoso. DieseWorte
enthalten eine Antwort auf die

Kritik des Velleius. S. I, 22; 24;
51flg.

9. concretos umores 'dicke Safte'.

II. monogrammos. Non. p. 37

:

monogrammi dicti sunt homines
macie pertenues ac decolores : tractum
a pictura, quae priusquam colo-

rihus corporatur, umbra fingitur.

Vgl. I, 75 : adumbratorum deorum
liniamenta,!, 123: liniamentis dum-
taxat extremis.

12. pulcherrima forma, die Kugel-
gestalt, s. I, 24; II, 47.

§ 60—72. Die Gotter des
Volkes. Man findet viele ver-

kehrte Vorstellungen im
VoIksglauben;siehtman aber
die Volksgotter als Personi-
fikationen der Krafte des
einen gottlichen Wesens an.
so hat man denselben fromme
und glaubige Verehrung ent-
gegen zu bringen.

16. naturae deorum, s. I, 23 z.

animi natura.

ex magnis beneficiis eorum.
Die Gedankenentwicklung ent-

behrt der Klarheit. Cicero will

zeigen, wie aus dem einheitlichen

Gottesbegriffe multae aliae naturae
deorum entstanden sind. Wenn es

hier jedoch heifit ex beneficiis eorum
— constitutae sunt , so wiirde die

Existenz jener Gotter vorausgesetzt

werden, wahrend doch nachge-
wiesen werden soll, dafi die Vor-
stellung von ihnen erst infolge der

Wohlthaten, die die Gottheit den
Menschen zu teil werden lafit, ent-

standen ist. S. die Bemerkung z.

constituti sunt ei di § 62.

17. non sine causa, eine Kon-
zession an die Volksreligion, wie

§ 62: rite sunt habiti. Vgl. Einl. § 9.

a Graeciae sapientissimis, so von
Persaeus undProdikus (s.§38u.ll8).
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quod erat a deo natum, nomine ipsius dei nuncupabant, ut

cum fruges Cererem appellamus, vinum autem Liberum, ex

quo illud Terentii:

Sine Cerere et Libero friget Venus;

tum autem res ipsa, in qua vis inest maior aliqua, sic appel- 61

latur, ut ea ipsa nominetur deus^ ut Fides, ut Mens, quas in

Capitolio dedicatas videmus proxime a M. Aemilio Scauro;

ante autem ab A. Atilio Calatino erat Fides consecrata. Vides

Virtutis templum^ vides Honoris a M. Marcello renovatum^

quod no7t multis ante annis erat bello LiOTsticQ a Q. Maximo
dedicatum. Quid Opis? quid SaiuPisV quTcf' ' L!oncordiae , Li-

1. natuniy in iibertragenem Sinne,

wie de leg. III, 30: non vides a te

id ipsum natum; de off. II, 16 : nulla

tam detestahilis pestis est, quae non
homini ah homine nascatur.

4. Sine Gerere etc. Ter. Eun. IV, 5, 6,

eine Ubertragung des griechischen

VE^QOv 'AcpQodirrj ZiiovvGov dC%a
'nal Zl7]^rjrQog. Apostol. XII, 2.

5. res ipsa, ohne Rucksicht auf
ihren Nutzen.

sic appellatur , ut — nominetur,
ein bei den Verb. sent. u. decl.

haufiger Pleonasmus. Vgl. de off.

1,8: sic definiunt, ut — definiant.

Tusc. V, 88; ita sentit, ut — putet.

6. Fides , Mens. Der Tempel der

Fides, von Numa gegriindet, von A.

Atilius Calatinus im ersten puni-

schen Kriege wiederhergestellt,

wurde spater von M. Aemilius
Scaurus erneuert. Von letzterem

wurde auch der Tempel der Mens,
welcher 217 auf Befehl der Sibyl-

linischen Biicher erbaut war, re-

stauriert.

7. M. Aemilius Scaurus , cons.

115, cens. 109
,
princeps senatus, von

Cicero oft wegen seiner E-omer-
tugenden gepriesen.

8. A. Atilius Calatinus, wahrend
des ersten punischen Krieges zwei-

mal Konsul, im Jahre 249 Diktator.

Seine Grabschrift Cat. Mai. 61

:

hunc unum plurimae consentiunt

gentes popli primarium fuisse virum.
9. Virtutis templum. Virtus und

Honos hatten in Rom zwei Tempel
gemeinsam. Der eine bei der porta
Capena wurde von Q. Fabius

ClCERO, DE NATURA DEORUM.

Maximus 233 nach seinem Siege
uber die Ligurier gestiftet und von
M. Marcellus, dem Eroberer von
Syrakus, erneuert. Einen zweiten
erbaute Marius nach seinem Siege
iiber die Cimbern und Teutonen.
AuOerdem gab es noch einen be-
sonderen Tempel der Virtus, den
der jiingere Scipio erbaut haben
soll, und einen besonderen des
Honos vor der poria Collina.

10. non multis uach Schoem. Ver-
mutung, die Hdschr. muUis. Es
liegen nur 29 Jahre dazwischen.

11. Opis. Ops oder Opis^ die
G-attin des Saturn, die Fiille und
Segen spendende Mutter Erde. Ihr
Tempel befand sich aufdem Kapitol.

Salutis. Ihr Tempel auf dem
Quirinal wurde 302 nach Beendi-
gung des zweiten Samniterkrieges
eingeweiht. Er war beriibmt durch
die Gemalde des C. Fabius, der von
diesen den Beinamen Pictor be-
kam, welchen sein Geschlecht fur

die Folgezeit beibehielt.

Concordiae. DieselbebesaDinRom
verschiedene Tempel und Kapellen,

die ihr nach gliicklicher Beseitigung
heftiger Parteikampfe errichtet zu
werden pflegten.

Lihertatis. Einen Tempel der-

selben auf dem Aventin stiftete

T. Sempronius Gracchus (cons. 238).

Ein atrium Lihertatis erbaute Asinius
Pollio und grilndete darin die erste

offentliche Bibliothek. Clodius be-
stimmte den Bauplatz von Ciceros
Hause zu einem Tempel devLihertas
(ad. Att. IV, 2, 3).

9
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bertatis, Victoriae? quarura omnium rerum quia yis erat tanta;,

ut sine deo regi non posset^ ipsa res deorum nomen obtinuit.

ihl^ ^^^^.-.^'•^^^.Q^Q Cupidinis et Voluptatis et Lubentinae Veneris

vo ca sunt^ yitiosarum rerum neque naturalium;

quamquam Velleius aliter existimat; sed tamen ea ipsa vitia

62 naturam vebementius saepe pulsant. Utilitatum igitur magni-
tudine constituti sunt ei di^ qui^tilitates quasque^^g^

Atque liis quidem nominibus^ quaF pSuTo ante dicta sunt, quae
vis sit in quoque declaratur deo.

/^^^' 24 Susce^it autem vita bominum consuetudoque communis,
ut b^^^ciis excellentes viros in caelum fama ac voluntate

toUerent. Hinc Hercules^ binc Castor et Poltux^ binc Aescu-

lapius, hinc Liber etiam (hunc dico Liberum Semela natum,

1. Victoriae, ilire Tempel auf
dem Palatin und dem Kapitol,

letzterer von L. Postumius im
dritten Samniterkriege geweiht.

2. regi non posset. Der Ausdruck
ist schief. Nicht deshalb hat man
die Salus, Concordia etc. zu Gottern
gemacht, weil ihre Macht so groB
war, daB sie der gottlichen Re-
gierung und Leitung bedurfte,

sondern weil man sich diese Macht
ohne gottliche Einwirkung nicht
denken konnte. Vielleicht schrieb

Cicero intellegi non posset. (Vgl.

§54.)
3. Voluptatis, als Gottin gewohn-

lich Volupia genannt. Varro L L.

V, 164: in Nova Via ad Volupiae
sacellum.

Luhentinae Veneris gewohnlich
Lihitina. Man erwartet statt Luhen-
tinae Veneris neben Cupidinis und
Voluptatis vielmehr Libidinis, denn
nicht die Venus Lubentina wurde
zur Gottheit gemacht, sondern die

Libido. MaOgebend fiir die Wahl
des Ausdruckes war offenbar der

Umstand, daB das Wort Libido
nicht wie Cupido und Voluptas im
Kultus erscheint.

4. neque naturalium. Diog. Laert.

VII, 110: £6ti ds ccmb rb Ttd&og

%axa Ziqvcovcc rj aXoyog %cil naQcc

(pvoiv ipv%r}g %Cvri6Lg. — Uber die

Ansicht des Velleius vgl. 1, 111.

7. constituti sunt ei di. Das
SchluBresultat entspricht nicht ge-

nau dem vorher Ausgefiihrten.

§ 60 war nur gezeigt worden,

wie niitzliche Dinge, welche
die Gottheit den Menschen zu

teil werden lieO, den Namen.
von Gottern erhielten; von Per-/

sonen ist erst Kap. 24 die Rede^
Ebenso erwartet man im folgendeii

Satze nicht quae vis sit in quoV
que deo, sondern sit in deo, dk
dieser das Resultat der vorauf-

gehenden Betrachtung zusammen-
faOt, daO namlich die Vieiheit der

Gotter dadurch entstanden sei, daO
man diese Krafte als Einzelwesen
aus dem einen Gottesbegriflf ab-

sonderte. S. d. Bemerk. z. § 60 a. A.

11. fama ac voluntate, ^sv dia

dvoiv'im dankbaren Volksglauben';
dafilr de off. 111,25: hominum fama
beneficiorum memor. Vgl. Cat. III, 2

:

(Romulum) ad deos immortdles bene-

volentia famaque sustulimus; p. Mur.
38: Hoc quanti putas esse ad fa-

mam Jiominum et voluntatem?
12. Hinc Hercules. Hor. carm.

III, 3, 9.

13. Semela natum. Dieser Liber
ist identisch mit dem Dionysos der
Griechen, dem Sohne der Semele,
welcher, eines sterblichen Weibes
Sohn, wegen seiner Verdienste unter
die Gotter versetzt wurde. Cicero

unterscheidet ihn von Liber, einem
altitalischen Gott der Befruchtung,
der nach dem Eindringen des grie-

chischen Kultus in Rom neben Ceres

(Demeter) und Libera (Persephone)
mit dem Dionysos (Jakchos) der
EleusinischenMysterien identifiziert

wurde.
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non eum^ quem nostri maiores auguste sancteque cum Cerere

et Libera consecraverunt^ quod quale sit^ ex mysteriis in-

tellegi potest. Sed quod ex nobis natos 'liberos' appellamus,

idcirco Cerere nati nominati sunt Liber et Libera, quod in

Libera servant, in Libero non item)^ tiinc etiam Romulus^

quem quidem eundem esse Quirinum putant; quorum cum
remanerent animi atque aeternitate fruerentur^ rite di sunt

habiti^ cum et optimi essent et aeterni.

Alia quoque ex ratione^ et quidem physica^ magna fluxit 63

multitudo deorum^ qui induti specie humana fabulas poetis

suppeditaverunt^ hominum autem vitam superstitione omni
referserunt. Atque hic locus a Zenone tractatus post a Cle-

anthe et Chrysippo pluribus verbis explicatus est. Nam vetus

haec opinio Graeciam opplevit esse exsectum Caelum a filio

Saturno^ vinctum autem Saturnum ipsum a filio love. Physica 64

ratio non inelegans inclusa est in impias fabulas; caelestem

enim altissimam aetheriamque naturam^ id est igneam^ quae
per sese omnia gigneret^ vacare voluerunt ea parte corporis,

quae coniunctione alterius egeret ad procreandum. Saturnum 25
autem eum esse voluerunt^ qui cursum et conversionem spa-

tiorum ac temporum contineret^ qui deus Graece id ipsum
nomen habet; KQovog enim dicitur^ qui est idem XQovog, id

est spatium temporis. Saturnus autem est appellatus, quod
saturaretur annis; ex se enim natos comesse fingitur solitus,

1. cum Gerere et Lihera. Ein
gemeinsamer Tempel der Ceres des

Liber und der Lihera wurde 496
von A. Postumius nach dem Siege
am See Eegillus gelobt und 493
von dem Konsul Sp. Cassius ein-

geweiht.
4. quod in Lihera servant etc.

Wahrend man die Bezeichnung
'Tochter' (KoQTj) fiir die Persephone
{Lihera) beibehielt, denkt man bei

Liher nicht mehr an den BegrifF

*Sohn' (der Ceres). — Wegen in

s. I, 75 z. in Venere Coa.
6. quorum cum remanerent = qui^

cum eorum, s. I, 12 z. quae perci-

perentur.

9. et quidem pTiysica, insofern

man die Naturkrafte personifizierte

und sie zu Gottern erhob. Dies
suchten die Stoiker besonders an
Homer und Hesiod nachzuweisen.
tiber die Art, wie sie diese inter-

pretierten, vgl. I, 36 u. 41.

13. Nam, s. 25 z. Thales enim.

14. Caelum, Nom. Caelus (s. III, 53)

= OvQccvog^ zuerst bei Ennius vor-

kommend. Zur Sache vgl. Hesiod
theog. 159 flg.

15. Physica ratio non inelegayis

^eine scharfsinnige naturphiloso-
phische Erwagung^ Wegen dieser

Bedeutung von inelegans vgl. de
fin. II, 26: divisit ineleganter; duo
enim genera quae erant, fecit tria.

20. spaiiorum ac temporum, dafiir

unten temporum spatia.

21. contineret'\>Qdi\ngQ\ Nagelsb.
Lat. St. §112.

22. qui est idem xqovog. Kgovog
hangt vielmehr mit yiQaLvco Woll-
enden^ zusammen, es ist also 'der
alles Vollendende, alles Yollbrin-
gende'.

24. quod saturaretur annis. Gregen
diese Etymologie spricht schon die
Lange der ersten Silbe in Saturnus,
entstanden aus Saeturnus statt

Sa-je-turnus (vgl. got. sajan saen).

Besser Varro 1. L. V, 64: a satu est

dictus, er ist also urspriinglich der
Gott der Saaten.

9*
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65

quia consumit aetas temporum spatia annisque praeteritis in-

saturabiliter expletur, vinctus autem a love, ne immoderatos
cursus haberet, atque ut eum siderum vinclis alligaret. Sed
ipse luppiter, id est ^iuvans pater', quem conversis casibus

appellamus a iuvando lovem, a poetis 'pater^^llivumque liomi- 5

numque' dicitur, a maioribus autem nostris 'optumus maxu-
mus', et quidem ante 'optumus', id est beneficentissimus,

quam 'maxumus'^ quia maius est certeque gratius prodesse

omnibus quam opes magnas babere — hunc igitur Ennius,

ut supra dixi, nuncupat ita dicens: lo

Aspice lioc sublime candens, quem invocant om-
nes lovem,

planius quam alio loco idem:

Cui, quod in me est, exsecrabor hoc, quod lucet,

quicquid est;

hunc etiam augures nostri, cum dicunt 'love fulgente, to-

nante'; dicunt enim ^caelo fulgente, tonante'. Euripides autem^ i5

ut multa praeclare, sic hoc breviter:

Vides sublime fusum, immoderatum aethera,
Qui terram teney^Q circuin iecii;L amplectitur:
Hunc s umnfum h ab e Fo "31v , hunc perhibeto

lovem. ^

^

3. siderum vincUs aJligaret. Die
Zeit wird bestimmfc und geregelt

durcla den Lauf der Sterne.

4. ipse luppiter steht olme Pra-

dikat und wird nach der beilaufig

eingescbalteten Bemerkung a poetis
— hahere anakoluthisch. wieder auf-

genommen durch hune igitur

Ennius,
iuvans pater. Diese Etymologie

ist zuerst von Ennius aufgestellt.

(Varr. 1. L. V, 65). Das Richtige s.

z. § 4.

conversis casihus 'in flektierter

Form".
6. optumus. Cic. p. dom. 144:

quem propter heneficia populus
Bomanus Optimum, propter vim
Maximum nominavit. tJrspriinglich

heiOt optumus nur der Machtigste,

Hervorragendste (vgl. den Stamm
op in opes) , ohne den ethischen

Nebenbegriff, welchen Cicero dem
Worte beilegt.

10. ut supra dixi: § 4.

13. Cui — quicquid est. Der In-

halt des Verses, der aus einer

Tragodie des Ennius entnommen

ist, ist dunkel. JExsecrari alicui

aliquid sowohl im Sinne von con-

secrare als auch in der Bedeutung
iram alicuius in aliquem impre-
cari, wie Heindorf erklart, ist ohne
Beleg. Letzterer hat wenigstens
das Grriechische fiir sich yiaxaqccoiiccC

zivcc TLVL, so daB der Gedanke
sein wiirde: Auf diesen will ich

mit all meinen Kraften den Himmel
(d. i. den Zorn des Himmels) herab-
wiinschen.

hoc, quod lucet = caelum, lovem.
quicquid est. VgL Verg. Aen. IV,

576: sequimur te, sancte deorum,
quisquis es u. Serv. z. d. St.: quisquis

es, secundum pontificum morem, qui
sic precantur : Juppiter omnipotens,
vel quo alio nomine appellari volueris,

16. hreviter 'in knapper Form',
ein stilistisches Lob. Eine Ver-
gleichung zwischen den Versen des
Ennius und denen des Euripides,

wodurch, wie einige meinen, das

hreviter unhaltbar wiirde, ist nicht
beabsichtigt.

17. Vides suhlime fusum etc. Die
Verse des Euripides bei Stob. ecL
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Aer autem^ ut Stoici disputant, interiectus inter mare et cae-

lum lunonis nomine consecratur, quae est soror et coniunx

lovis, quod ei similitudo est aetheris et cum eo summa con-

iunctio. Effeminarunt autem eum lunonique tribuerunt^ quod
5 nihil est eo mollius. Sed lunonem a iuvando credo nomina-

tam. Aqua restabat et terra^ ut essent ex fabulis tria regna

divisa. Datum est igitur Neptuno, alteri lovis, ut volunt,

fratri, maritimum omne regnum, nomenque productum, ut

Portunus a portu, sic Neptunus a nando paulum primis

10 litteris immutatis. Terrena autem vis omnis atque natura

Diti patri dedicata est^ qui Dives, ut apud Graecos IlXovrcov^

quia et recidunt omnia in terras et oriuntur e terris. Cui
Proserpinam niiptamy quod Graecorum nomen est; ea enim
est, quae UaQaacpovr] Graece nominatur^ quam frugum semen

15 esse volunt absconditamque quaeri a matre fingunt. Mater 67

autem est a gerendis frugibus Ceres tamquam 'Geres', casu-

que prima littera itidem immutata, ut a Graecis; nam ab
illis quoque zJrj^iTjrTjQ quasi jTijfXTjrtjp nominata est. lam qui

I, 3,2: OQccg tov vipov rovd' aTtscQOV

cciQ^eQcc 'nal yijv neQi^ b%ov^' vyQccLg

iv ayv.aXcLig' xovxov vo^l^s Zrivcc,

tovd' r,yov ^'eov.

2. lunonis nomine consecratur,

indem man '''Hqcc und driQ ftir die-

selben Formen hielt, entstanden
durcli Umstellung des cc. . Plat.

Cratyl. p. 404.

4. Eifeminarunt. Das griechisclie

ccriQ war bis auf Herodot ausschlieB-

lich nur als Femininum im Ge-
brauche, erst spater wurde es

Masculinum.
5. Sed, nicht autem, da nicht ein-

fach eine Bemerkung des Schrift-

stellers angereiht wird, sondern
betont werden soll, daB die von
Cicero angefdhrte Etymologie im
Gegensatz steht zu der pliysica

ratiOy aus der zwar das griechische
"Hqcc (von ccr^Q), aber nicht das
lateinische luno eine geniigende
Ableitung findet. Degenhart.

a iuvando. Vielmehr ist luno =
lovino, das Femininum zu lovis und
ebenso abzuleiten. S. § 4.

6. ex fahuliSj vgl. Hom. II. XV,
187 flg.

9. Portunus, der Hafengott.
a nando, dann ware no = vcc(o^

vBco 'flieBen'. Aus diesem Yerbura,
das urspriinglich Digamma hatte

(vgl. vevao^aL
,

vavg) , ware dann
Nevitunus, Nevtunus, Neptunus
entstanden, Andere bringen es

mit grofierer Wahrscheinlichkeit
in Verbindung mit vscpog^ nehula,

nubes, es ist also Neptun der Grott

des feuchten Elementes.
primis litteris immutatis, Uber

diese bedenklichen Grundsatze
etjmologischer Forschung, die die

Stoiker charakterisieren, vgl. Cotta
ni, 62.

11. Diti patri , Dis pater oder
Ditis pater, der Fiirst der Unter-
welt. DaO das Wort mit dives zu-

sammenhangt, ist richtig.

Dives sc. appellatur.

13. Froserpinam. Dieses dem
griech. UsQGscpovr} nachgebildete
Wort suchte man spater auch ety-

mologisch zu erklaren. Arnob. III,

33: quod sata in lucem proserpant,

cognominatam esse Proserpinam.
nuptam sc. dicunt.

16. tamquam ' Geres , ebenso Varro
I. L. V, 64 mit dem erklarenden
Zusatze antiquis enim C, quod nunc
G. Richtiger Serv. z. Verg. Georg,
I, 7 : alma Oeres a creando dicta.

18. rr}^7]trjQ, diese Etymologie
ist verkehrt. drjiirjtrjQ ist wahr-
scheinlich durch syllabische Hypha-
resis entstanden aus Jri^o — ^rjtrjQ,
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magna verteret, Mavors, Minerva autem, quae vel minueret

27 vel minaretur. Cumque in omnibus rebus vim baberent
maxumam prima et extrema, principem in sacrificando lanum
esse voluerunt^ quod ab eundo nomen est ductum, ex quo
transitiones perviae 'iani' foresque in liminibus profanarum
aedium '^ianuae' nominantur. Nam Vestae nomen a Graecis;

ea est enim^ quae ab illis 'EarCa dicitur. Vis autem eius ad

aras et focos pertinet. Itaque in ea dea, quod est rerum

(Ygl. Jsi^ccxog = /Jsivo^axog,

zJrjvinog = JrjiioviyiOg). Da dri^og^

dor. da^og urspriinglich 'Land'* be-

zeiclinet (Od. XVll, 52(5: Gs67tQcozdv

8v Ttiovi 8riii(j)\ so ist sie die Mutter
des Landes, die Scliopferin der

Kulturpflanzen und die Urlieberin

des Ackerbaues. VgL Baunack,
Ehein. Mus. 1882 p. 4.

1. Mavors, die urspriingliche

Form fiir Mars. So unhaltbar wie
CicerosEtymologie, so mannigfaltig

sind die Ansichten der Neueren
iiber die Ableitung des Wortes.
Mommsen, unterit. DiaL p. 267, halt

fiir die urspriingliche Bedeutung
die des Abwehrens, Abwendens
(avortere).

minueret vel minaretur, vielmehr
hangt Minerva, altere FormMenerva,
mit dem griechischen ^svog lat.

mens zusammen.
2. Cumque — haherent — vol-

uerunt. Statt des Imperfectums er-

warten wir das Prasens, da der

Gedanke ein allgemein giltiger ist.

Indem die Handlung des Neben-
satzes in die Zeitsphare des Ver-
bums des regierenden Satzes ge-

riickt wird, wird der Gedanke
als ein mehr dem Subjekt des

Hauptsatzes eigentiimlicher hin-

gestellt. Ebenso § 80: videremus
— inessent. Tusc. 1.1: cum omnium
artium ratio et disciplina studio

sapientiae contineretur — putavi
etc.

3. prima et extrema. VgL Hor.
ep. I, 2, 4: dimidium facti qui coepit

Jiahet. Soph. fr. 715 Dind.: SQyov
ds navtog 7]v xig aQxrjrai %alwg^
Tial rag rslsvtag st^og sGd" ovtoDg

Bxsiv, undunser: Ende gut, alles gut!

principem in sacrificando, in den
Gebetformeln wird Janus, als der

alteste Gott und Gott der Gotter,

gewohnlich an erster Stelle, seibst

vor Jupiter genannt. VgL die De-
votionsformel des Decius bei Livius

VIH, 9: Jane, Juppiter, Mars
pater etc. und die Opfervorschrift

bei Cato de r. r. 134: ture^ vino

Jano, Jovi, Junoni praefato. — in

sacrificando, s. III, 47 z. rem divinam
facere.

4. al) eundo , so daB Janus aus(
Eanus entstanden zu denken ist.!

In Wahrheit scheint Janus die

mannliche Form zu Diana (s. z.§ 69)

zu sein (Janus = Dianus wie Jovisi

= Diovis, s. II, 4z. Jovem). Er ist

also ein 'Licht- und Sonnengott,
welcher zu einem Gotte des An-
fangs und Ursprungs schlechthin
geworden ist, der Pfortner des

Himmels, dessen Thore er morgens
olfnet und abends schlieBt'. Preller,

rom. Myth. P p. 168.

5. transitiones perviae 'offne

Durchgange'.
iani^ 'der einfache Bogen wurde

zum Symbol des himmlischen Ge-
wolbes'. VgL Liv. II, 49, 7 : infelici

via dextro iano portae Carmentalis

profecti ad Cremeram.
profanarum aedium. Hanuae', die]

der Tempel heiOen gewohnlicb
valvae. I

6. Nam, s. I, 27 z. nam Pytha-
goras.

Vestae nomen. Das Wort ist

nicht, wie Cicero meint, aus dem
Griechischen entlehnt, sondern das

romische Ves-ta sowohl wie das

griech. s6-tCa gehort zu der Wurz^
vas, welche 'leuchten, brennen' be-

deutet.

8. in ea dea. Wegen in 'in Be-
ziehung auf s. I^ 75 z. m Venere Coa,
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custos intumarum^ omnis et precatio et sacrificatio extrema

est. Nec longe absunt ab hac yi di Penates sive a penu 68

ducto nomine (est enim omne^ quo vescuntur homines^ penus)

sive ab eo^ quod penitus insident; ex quo etiam 'penetrales'

6 a poetis vocantur. lam ApoUinis nomen est Graecum, quem
Solem esse volunt. Dianam autem et Lunam eandem esse

putant^ cum Sol dictus sit^ vel quia solus ex omnibus sideri-

bus est tantus vel quia, cum est exortus^ obscuratis omnibus
solus apparet^ Luna a lucendo nominata sit; eadem est enim

10 Lucina. Itaque, ut apud Graecos Dianam, eamque Luciferam^

sic apud nostros lunonem Lucinam in pariendo invocant;

quae eadem Diana 'omnivaga' dicitur, non a venando^ sed

quod in septem numeratur tamquam vagantibus. Diana dicta, 69

quia noctu quasi diem efficeret. Adbibetur autem ad partus,

15 quod ii maturescunt aut septem non numquam aut^ ut plerum-
que, novem lunae cursibus, qui quia mensa spatia conficiunt,

'^menses' nominantur. Concinneque, ut multa, Timaeus, qui

1. 07nnis — extrema est = extremo
loco est, Beispiele von Gebeten
und Opfern , die mit Janus beginnen
und mit Vesta endigen , finden sicli

zahlreich in den tabb. fr. Arval. Bei
denGriechen wurde Vesta gewohn-
lich an erster Stelle angerufen.

2. JSfec longe absunt — di Penates.

Der Herd war zugleich der Altar
fiir die Penaten.

sive a penu. Diese Ableitung
verdient den Vorzug, wenn auch
penitus wieder eng mit penus zu-

sammenhangt. Demnach sind die

Penaten die freundlichen Gotter
des Hauses, die fiir die tagliche

Nahrung sorgen.

3. est enim omne — penus. Verg.
Aen. I, 703: quihus ordine longo

cura penum struere.

4. penetrales a poetis vocantur.
Sen. Oed. 265: per regna iuro perque
penetrales deos.

7. vel quia solus. Diese Etymo-
logie, welche von Chrysippus her-

riihrt, 'jTtoXlcov, oxv ^ovog sgtI %al
o-u^^^tTToHot (Macrob.1, 17), ist hochst
w^underbar. Das Wort ist auf die-

selbe Wurzel zuriickzufiihren wie
ael-ccg, 68l-7]vri. Curtius, Grundz.
d. gr. Et^ p. 551.

10. Luciferam = "Aqxe^lv cpcoG-

cpoQov ^ die bei den G-riechen als

Geburtsgottin galt.

11. Junonem Lucinam. Neben

dieser Mond- und Lichtgottin,

welche zugleich von alters her als

die machtigste Geburtsgottin von
den Romern angesehen wurde, er-

scheint spater infolge griechischen
Einflusses sehr haufig die Diana
Lucina als Geburtsgottin. Vgl. Hor.
carm. saec. 15.

12. omnivaga. Dieses Epitheton
findet sich sonst nirgends, dagegen
Hor. sat. I, 8, 21 : vaga Luna.

13. tamquam vagantibus sc.

stellis, die Planeten , zu denen die

Alten auch Sonne und Mond rech-

neten. — tamquam, denn falso vo-

cant'"^ errantes (§ 51).

Diana— diem efficeret. In der That •

stammenbeideWorte von derWurzel
div ab, welche 'leuchten bedeutet.

16. mensa spatia. Die Worte fiir

Mond oder Monat sind in allen

indogermanischen Sprachen auf die

Wurzel md, die 'messen bedeutet,

zurilckzufiihren.

17. Concinne wird gebrauchtvon
der symmetrischen Gliederung der
Rede , eine charakteristische Eigen-
tumlichkeit des Stiles des Timaeus.
Brut. 325: genera autem Asiaticae

dictionis duo sunt: unum senten-

tiosum et argutum, sententiis non
tam gravibus et severis quam con-

cinnis et venustis; qualis inhistoria

Timaeus.
Timaeus aus Tauromenium auf
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cum in historia dixisset, qua nocte natus Alexander esset^

eadem Dianae Epliesiae templum deflagravisse, adiunxit mi-

nime id esse mirandum, quod Diana, cum in partu Olympia-

dis adesse voluisset, afuisset domo. Quae autem dea ad res

onmes veniret, Venerem nostri nominaverunt, atque ex ea 5

potius 'venustas' quam ^Venus' ex venustate.

""^^ Videtisne igitur, ut a pliysicis rebus bene atque utiliter

inventis tracta ratio sit ad TOmmenticios et fictos deos? quae

fes genuit falsas opiniones erroresque turbulentos et superstitio-

nes paene aniles. Et formae enim nobis deorum et aetates et^o

vestitus ornatusque noti sunt^ genera praeterea, coniugia;

cognationes omniaque traducta ad similitudinem imbecillitatis

humanae; nam et perturbatis animis inducuntur; accepimus

enim deorum cupiditates, aegritudines, iracundias; nec vero^

ut fabulae ferunt, bellis proeliisque caruerunt, nec solum^ i5

ut apud Homerum^ cum duo exercitus contrarios alii di ex

alia parte defenderent, sed etiam, ut cum Titanis, ut cum
Gigantibus, sua propria bella gesserunt. Haec et dicuntur et

creduntur stultissime et plena sunt futtilitatis summaeque
71 levitatis. Sed tamen liis fabulis spretis ac repudiatis deus 20

pertinens per naturam cuiusque rei, per terras Ceres, per

Sicilien, geb. um 350. Eine alt-

italische land sicilische Geschichte
und eine Darstellung der Kriege
des Pyrrhus sind seine Haupt-
werke.

2. deflagravisse, Das herrliche

Kunstwerk wurde von dem Ephesier
Herostratus in Brand gesteckt, der
dadurch seinen Namen unsterblich

machen wollte.

3. Olympiadis, der Mutter Alexan-
ders.

5. veniretj eine unrichtige Ety-
mologie. Venus ist von der Wurzel
van, ven abzuleiten, welche lieben,

begilnstigen, begehren bedeutet.

. 6. venustas sc. nominata est.

\
7. Videtisne = nonne videtis, ge-

\ wohnlich bei Cicero zur Vermei-

\
dung des daktylischen Rhythmus.

' Vgl. m, 69: Videturne, III, 82:

Videsne. Nach voraufgehendem
quid? quid vero? dagegen setzt

er regelmaBig nonne videmus. Vgl.
de fin. V, 48, Tusc. V, 98.

ut a physicis — tracta sit 'wie
man von einer richtigen und heil-

samen Erkenntnis der Natur all-

mahlich gekomraen ist auf —\

10. formae enim, wahrend den
Stoikern Gott ein nvev^a vobqov
%cii TtvQCQdsg ov% £%ov ^0Q(p7]v ist

(Stob. ecl. I, 2). S. 1, 37 z. Aristo. —
noti sunt, ironisch.

13. perturhatis animis. Die animi
perturhatio = Ttdd^og, der AfPekt^

die Leidenschaft entspringt nach
der Ansicht der Stoiker aus einem
falschen Urteile des Verstandes,
und kann darum keineswegs der
Gottheit zukommen. — Wegen des
Ablat. s. I, 81 z. ea facie.

accepimus deorum cupiditates, s.

§ 6 z. auditam esse eam pugnam,

16. apud Homerum, II. XX, 67 flg.

19. creduntur stultissime. Das.

Adverbium bezeichnet oft nicht
die Art und Weise, wie eine Hand-
lung ausgefiihrt wird , sondern
spricht ein Urteil aus iiber die

Handlung, wie hier: es ist hochst
thoricht zu glauben. Vgh § 143

:

latent utiliter.

20. 8ed tamen etc. Uber die

Stellung der Stoiker zur Volks-
religion s. Einl. § 9.
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maria Neptunus, alii per alia^ poterunt intellegi qui quales-

que sint, quoque eos nomine consuetudo nuncupaverit. Quos
deos et venerari et colere debemus. Cultus autem deorum
est optimus idemque castissimus atque sanctissimus plenissimus-

6 que pietatis, ut eos semper pura, integra, incorrupta et mente
et voce veneremur. Non enim philosophi solum, verum etiam

maiores nostri superstitionem a religione separaverunt, Nam 72

qui totos dies precabantur et immolabant, ut sibi sui liberi

superstites essent, superstitiosi sunt appellati, quod nomen
10 patuit postea latius; qui autem omnia^ quae ad cultum deorum

pertinerent, diligenter retractarent et tamquam relegerent,

sunt dicti religiosi ex relegendo, ut elegantes ex^etigenHo,

ex diligendo diligentes, ex intellegendo intellegentes. His

enim in verbis omnibus inest . vis legendi eadem, quae in

15 religioso. Ita factum est in superstitioso et religioso alterum

vitii nomen, alterum laudis. Ac mibi videor satis et esse

deos, et quales essent, ostendisse. 29
Proximum est, ut doceam deorum providentia mundum -^^

administrari. Magnus sane locus est et a vestris, Cotta,

20 vexatus, ac nimirum vobiscum omne certamen est. Nam
vobis, Vellei, minus notum est, quem^ ad modum quidque

dicatur; vestra enim solum legitis, vestra amatis, cetefos

1. poterunt, der Pluralis ist ver-

anlaBt durch die vorangehende
Apposition.

2. quoque — nuncupaverit sc.

poterit intellegi. Nicht nur das
Wesen der Yolksgotter erkennt
man, sondern man sieht nunmehr
auch ein, wie ihre Namen ent-

standen sind.

9. superstitiosi sunt appellati.

Die Erklarung Ciceros weist Lact.

IV, 28 zuriick: superstitiosi vo-

cantur non qui filios suos super-

stites optant; omnes enim optamus.
Das Wort superstitio scheint ur-

spriinglich zu bedeuten das Stehen-
bleiben vor etwas Unerwartetem,
verbunden mit der Neigung, dies

auf eine gottliche Einwirkung zu-

ruckzufiihren. Ahnlich ist unser
\Aberglaube', holl. overgeloof^ d. h.

tiberglaube, bei dem iiber Grebiihr

geglaubt wird. Bei den Romern wur-
den vorziiglich diejenigen als super-

stitiosi bezeichnet, welche von der
iStaatsreligion abweichend, fremde
iGotter anbeteten. Fest. p. 289. MtLll.

12. ex relegendOy eine ahnliche
Ableitung in einem Citat bei Gell.

n. A. IV, 9, i: religentem esse oportet,

at religiosumst (= superstitiosum)

nefas. Vorzuziehen ist die Ety-
mologie des Lact. IV, 28 : hoc vin-

culopietatis ohstrictideo et religati
sumus, unde ipsa religio nomen ac-

cepit.

elegantes 'gewahlt'.

l^. ex diligendo diligentes 'achten
— achtsam'.

14. in religioso = iv xca Q^eooB^rig

'in dem Worte reUgiosus' , so daB
also wie yorher in ex relegendo

die Flexion im Cateinischen die

Stelle des griechischen Artikels'ver-

tritt. Ebenso im folgenden Satze,

Vgl. damit IT, 7 : illa ostenta.

Kap. 29, § 73—133. Dritter
Hauptteil. Die Lehre von der
Vorsehung und der gottliehen
Weltregierung. § 73—75. Zu-
rechtweisung der Epikureer,
Disposition.

21. quem ad modum quidque
dicatur 'die einzelnen Ansichten.

22. vestra solum legitis, ein den
Epikureern oft gemachter Vorwurf,
Vgl. I, 72.
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causa incognita condemnatis. Velut a te ipso liesterno die

dictum est anum fatidicam TCQovoLav a Stoicis induci^ id est

providentiam. Quod
^g^||gj£2££.

dixisti^ quia existumas ab iis

providentiam fingi quasi quandam deam singularem^ quae
mundum omnem gubernet et regat; sed id praecise dicitur. 5

74 Ut^ si quis dicat Atheniensium rem publicam consilio regi,

desit illud ^Areopagi'^ sic^ cum dicimus providentia mundum
]A4/^, n ' administrari, deesse 'arbitrato 'deorum'; plene autem et per-

fecte sic dici existimato: providentia deorum mundum ad-

ministrari. Ita salem istum, quo caret vestra natio, in ir- lo

ridendis nobis nolitote consumere, et meliercle, si me audiatis,

ne experiamini quidem; non decet^ non datum est^ non potestis.

Nec vero boc in te convenit^ unum moribus domesticis ac

nostrorum hominum urbanitate limatum^ sed cum in reliquos

vestros, tum in eum maxime, qui ista peperit, bominem sine i5

gQ arte, sine litteris, insultantem in omnes^ sine acumine uUo,

75 sine auctoritate^ sine lepore. Dico igitur providentia deorum
mundum et omnes mundi partes et initio constitutas esse et

omni tempore administrari; eamque disputationem tres in

partes nostri fere dividunt, quarum prima pars est, quae 20

1. hesterno die. Hier und III, 18

nudius tertius denkt sich Cicero
das Gespracli auf vier Tage ver-

teilt und zwar so, daB zwisclien

dem zweiten und dritten Buche ein

Tag dazwischen liegt, wahrend
der Anfang von Bucli II und III

darauf hinweist, dal^ eine Unter-
brechung des Dialogs nicht stattge-

funden hat — eine von den mannig-
faltigen Spuren von Fliichtigkeit.

2. anum fatidicam, s. z. 1, 18.

3. eo errore, — quia existumas
*in der falschen Voraussetzung,
daO S. § 75 z. ratio, quae docet.

5. id praecise dicitur 'das ist

eine Kiirze des^Aiisdruckes'; ad
Herenn. IV, 41 : praecisio est, cum
dictis quihusdam quod coeptum est

dici reliquum relinquitur inchoatum
in auditoris iudicio.

7. Areopagi. Der Areopag stand
zu Ciceros Zeit in hoherem An-
sehen und hatte weit groBeren
EinfluD auf die Leitung der Staats-

geschafte als in der Bliitezeit

Athens. Ad Att. I, 14, 5: senaius
^'AQSLog Ttccyog'^ nihil constantius^

nihil severius, nihil fortius. — illud

*das Wort". S. II, 7 z. illa ostenta.

8. arhitrato. Die aktive Form
dieses Wortes, welche Cicero nur
an dieser Stelle gebraucht, ist

Plautinisch; arhitror im passiven
Sinne findet sich bei Cicero auch
ad Att. 1, 11, 2 u. p. Mur. 34.

10. vestranatio, im verachtlichen

Sinne, wie de har. resp. 57: de-

teriores cavete; quorum quidem est

magna natio.

13. unum — limatum = unum 1

praeter ceteros limatum, indem sich
|

unus zum Zwecke der Hervor-
|

hebung oder Steigerung eines Be- i

griffes nicht nur mit dem Super- /

lativ, sondern auch mit dem Posi- 1

tiv verbindet. Vgl. p. Rosc. Am. 5 : i

non electus unus. 1

14. urhanitate. Das Wort be4
zeichnet nicht bloD feine Bildung,

sondern auch das^ was diese vor-

zuglich charakterisiert, treffenden

Witz und geistvollen Humor. Brut.

143: cum gravitate iunctus urhani-

tatis lepos. Vgl. III, 50 : non inur-

hane.

18. constitutas 0Yg3imsieit\ nicht

creatas esse^ denn die Vorstellung

von einem Schaffen aus dem Nichts

ist den Stoikern und iiberhaupt den
alten Philosophen fremd.
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ducitur ab ea ratione^ quae docet esse deos; quo concesso

confitendum est eorum consilio mundum administrari. Secunda
est autem, quae docet omnes res subiectas esse naturae sen-

tienti^ ab eaque omnia pulcherrume geri; quo constituto se-

quitur ab animantibus principiis eum esse generatum. Tertius

est locus, qui ducitur ex admiratione rerum caelestium atque

terrestrium.

Primum igitur aut negandum est esse deos, quod et 76

Democritus simulacra et Epicurus imagines inducens quodam
pacto negat^ aut^ qui deos esse concedant, iis fatendum est

eos aliquid agere^ idque praeclarum; nibil est autem praeclarius

mundi administratione; deorum igitur consilio administratur.

Quod si aliter est^ aliquid profecto sit necesse est melius et

maiore vi praeditum quam deus^ quale id cumque est, sive

1. ab ea ratione, quae docet 'der

Beweis, dafi —\ Diese Form des
Relativsatzes wird von Cicero oft

gebrauclat, 'um Bestimmungen an
ein Substantivum anzuschlieBen,

die er nicbt direkt von demselben
abhangig macben kann oder will'.

Vgl. 146: iudicium, quo iudicatur,

1,61: in ea quaestione, quae est de

nat. deor.; Cat. Mai. 32 : proverhium,
quodmonet; Tusc. I, 52: praeceptum,
quo monet; de off. I, 52: facultas,

qua simus liherales u. C. F. W.
Milller z. d. St. Ahnlicb § 73: eo

€rrore, quia existumas; I, 77: opinio,

quod videhatur.

quo concesso etc. Die Stoiker be-

wegen sich hier in Cirkel-

sclilussen. § 13 flg. wurde aus der

weisen Einrichtung der Welt auf

das Dasein der Gotter geschlossen,

wahrend hier umgekehrt aus dem
Dasein der Gotter der SchluB auf
die weise Weltregierung derselben
gezogen wird.

3. naturae sentienti, die mit
BewuDtsein und Vernunft begabte
Naturkraft, welche die Welt durch-
dringt und regiert.

5. ah animantihus principiis =
loyoL 67rsQ^ccTi%0L bezeichnet das-

selbe wie natura sentiens, die

schopferische Naturkraft, die allge-

meine Vernunft, der FeuerstofF des
Urwesens, aus dem wie aus einem
Samenkorn sich die Welt ent-

wickelt hat.

eum sc. mundum. Die Ildschr. !

haben eam esse generatam. Die
§§81—90 zeigen jedoch, daD es sich

nicht etwa um eine Ableitung der
natura sentiens aus den animantihus
jprmc^pus handelt, die dortvielmehr
als identisch erscheinen, sonderUi
um die Weltentstehung und be-j

sonders um die Weltregieruug.
\

Tertius locus, Die Teile dieser

Disposition schlieOen sich nicht

aus. Von der Schonheit und Zweck-
maOigkeit der Welt wird auch
schon in den beiden ersten Teilen

auf die gottliche Vernunft als auf
die wirkende Ursache geschlossen.

§ 76—80. Erster Abschnitt
des drittenHaup tteiles. Giebt
es Gotter und sind dieselben
voneiner solchenBeschaffen-
heit, wie oben gezeigt war,
so kann es kein wiirdigeres
Feld ihrer Thatigkeit geben
als die Weltr egierung.

9. simulacra = imagines, etdcoXcc

(s. I, 73). tiber die simulacra Demo-
krits s. I, 120, liber die Epikurs I, 49.

14. quale id cumque est. Die Tmesis
wendetCicero bei cumquemcht selten

dann an,wenn,wie hier,das trennende
Wort ein Pronomen ist. Bisweilen
treten jedoch auch andere Worter
zwischen cumque und das dazu ge-
horige Wort, so de fin. IV, 69 : quod
erit cumque visum, p. Sest. 68:

quod iudicium cumque suhierat und
das gewohnliche quomodocumque.
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inamma natura sive necessitas vi magna incitata liaec pul-

77 cherrima opera efficiens, quae videmus. Non est igitur na-

tura deorum praepotens neque excellens, siquidem ea subiecta

est ei vel necessitati vel naturae^ qua caelum, maria, terrae

regantur; nihil est autem praestantius deo; ab eo igitur 5

mundum necesse est regi. NuUi igitur est naturae oboediens

aut subiectus deus^ omnem ergo regit ipse naturam. Et^im
si concedimus intellegentes esse deos, concedimus etiam pro-

videntes, et rerum quidem maxumarum. Ergo utrum ignorant,

quae res maxumae sint, quoque eae modo tractandae et lo

tuendae, an vim non habent, qua tantas res sustineant et

gerant? At et ignoratio rerum aliena naturae deorum est,

et sustinendi muneris propter imbecillitatem difficultas minime
cadit in maiestatem deorum. Ex quo efficitur id, quod volu-

31 mus, deorum providentia mundum administrari. Atqui necesse i5

78 est^ cum sint di, si modo sunt, ut profecto sunt, animantes

esse, nec solum animantes, sed etiam rationis compotes inter

seque quasi civili conciliatione et societate coniunctos, unum
mundum ut communem rem publicam atque urbem aliquam

79 regentes. Sequitur, ut eadem sit in iis, quae bumano in 20

genere, ratio, eadem veritas ^trobique sit eademque lex, quae
est recti praeceptio pravique depulsio. Ex quo intellegitur

prudentiam quoque et mentem a dis ad homines pervenisse,

ob eamque causam maiorum institutis mens, fides, virtus,

concordia consecratae et publice dedicatae sunt. Quae mii 25/^^/1

convenit penes deos esse negare, cum eorum augusta et sancTa

1. inanima natura, wie dies unter
aiidern Strato (s. J, 35), Epikur
(s. 53) und die neuere Akademie
(s. III, 24) annalim.

incitata ist Reflexivum. DasPart.
Perf. hat prasentische Bedeutung,
wie sperato I, 116.

3. ea, s. § 22 z. nihil — id.

7. JEtenim 'ferner', s. z. § 16.

8. etiam providentes. DaB diese
Folgerung nicht notwendig ist,

zeigen die Gotter Epikurs.
9. JErgo — gerayit? Diese Frage

wird gestellt in der Voraussetzung,
daD der Satz, die Gotter hatten
fiir die wichtigsten Dinge Fiirsorge,

von einem Gegner geleugnet wircl.

Ygl. § 87: Doceat ergo.

16. ut profecto sunt, nicht 'wie
es wirklich welche giebt'', denn
das wiirde heiBen sicuti sunt, son-
dern, wie sie sicherlich, d. h. nach
meiner festen Uberzeugung exi-

stieren. S. I, 5 z. profecto.

18. unummundum, imGegensatz
zu den vielen Welten Epikurs.

19. ut communem rem puhlicam,
1

Der Gedanke, daB die Welt von
j

den Gottern, wie ein Staat, der ;

alle Menschen umfasse, regiert
\

werde, ist specifisch stoisch. Die
j

Stoiker waren es, die die Schranken
|

der Nationalitat, die die Volkerl
trennten niederzureiBen suchten

]

und fiir das Weltbiirgertum undl
damit zugleich fiir die allgemeinen

\

Menschenrechte eintraten. Vgl. ?

11, 154.

20. eadem — ratio. Sen. ep, 66, 11

:

jRatio autem nihil aliud est quam in
corpus humanumpars divini spiritus

mersa.
21. eademque lex, vgl. I, 36.

24. mens, fides etc, vgl. § 61.

25. Quae 'dergleichen Eigen-
schaften^ s. II, 7 z. ea ostendi,

26. eorum ist nicht auf deos zu
beziehen, sondern auf Quae,
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simulacra veneremur? Quodsi inest in hominum genere mens,

fides^ virtus, concordia, unde haec in terram nisi ab superis

defluere potuerunt? Cumque sint in nobis consilium^ ratio^

prudentia, necesse est deos haec ipsa habere maiora, nec

5 babere solum, sed etiam iis uti in maximis et optimis rebus;

nihil autem nec maius nec melius mundo; necesse est ergo 80

eum deorum consilio et providentia administrari. Postremo
cum satis docuerimus hos esse deos, quorum insignem vim et

inlustrem faciem videremus, solem dico et lunam et vagas
10 stellas et inerrantes et caelum et mundum ipsum et earum

rerum vim, quae inessent in omni mundo cum magno usu
et commoditate generis humani, efficitur omnia regi divina

mente atque prudentia. Ac de prima quidem parte satis

dictum est.

-45 Sequitur^ ut doceam omnia subiecta esse naturae, eaque
ab ea pulcherrime geri Sed quid sit ipsa natura, explicandum
est ante breviter, quo facilius id, quod docere volumus^ in-

tellegi possit, Namque alii naturam esse censent vim quan-
dam sine ratione cientem motus in corporibus necessarios,

20 alii autem vim participem rationis atque ordinis tamquam
via progredientem declarantemque, quid cuiusque rei causa
efficiat^ quid sequatur, cuius sollertiam nuUa ars, nulla manus,
nemo opifex consequi possit imitando; seminis enim vim esse

tantam, ut id, quamquam sit perexiguum, tamen^ si inciderit

25 in concipientem comprehendentemque naturam nanctumque
sit materiam, qua ali augerique possit^ ita fingat et efficiat

in suo quidque genere, partim ut tantum modo per stirpes

alantur suas^ partim ut moveri etiam et sentire et appetere

possint et ex sese similia sui gignere. Sunt autem, qui 82

2. fib superis, im stoischen Sinne,
der. Ather, die Gestirne.

9. videremus, s. § 67 z. cumque —
haberent,

10. caelum = aethera.

mundum ipsum, s. z. I, 37.

Kap. 32. § 81-90. Zweiter
Abschnitt des dritten Haupt-
teiles. Eine kunstvoll und
planmaDig wirkende Natur-
kraft hat alle Dinge in d,er

Welt hervorgebracht und er-
halt dieselben; um so meKr
muB die Welt, das Schonste
und y ollko mmenste was es
giebt, durch eine bildende
Yernunftund gottli cheNatur-
kraft erhalten und regiert
werden.

15. naturae sc. sentienti.

18. vim quandam sine ratione, cf.

I, 35; 11,43; III, 27.

20. alii, besonders die Stoiker.

21. via progredientem, s. § 57.

declarantem, — quid sequatur

'welche ihre jedesmaligen Ab-
sichten und Zwecke deutlich er-

kennen laOt'. Wegen declarare s.

II, 43 z. significat.

23, seminis enim etc. Die Stoiker

bedienten sich dieses Beispieles

oft, um das Wirken der alles aus

sich bildenden und gestaltenden

Naturkraft klar zu machen, die sie

eben deshalb loyog 67rsQiiatL%6g

nannten. S. z. § 75.

27. partim — partim, zum Ge-
danken vgl. §§ 33 u. 34.
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omnia naturae nomine appellent, ut Epicurus^ qui ita dividit:

omnium, quae sint^ naturam esse corpora et inane^ quaeque
accidant. Sed nos cum dicimus natura constare ad-

ministrarique mundum^ non ita dicimus^ ut glaebam aut

fragmentum lapidis aut aliquid eius modi nulla cohaerendi 5

jjiyiijlP», sed ut arborem, ut animal, in quibus nuUa temeritas,

sed ordo apparet et artis quaedam similitudo.

Quodsi ea^ quae a terra stirpibus continentur, arte na-

turae vivunt et vigent^ profecto ipsa terra eadem vi continetur

[arte naturae]^ quippe quae gravidata seminibus omnia pariat lo-^

et fundat ex sese, stirpes amplexa alat et augeat ipsaque

alatur vicissim a superis externisque naturis. Eiusdemque
exspirationibus et aer alitur et aether et omnia supera. Ita,

si terra natura tenetur et viget^ eadem ratio in reliquo mundo
est; stirpes enim terrae inbaerent; animantes autem aspiratione 15

aeris sustinentur, ipseque aer nobiscum videt, nobiscum audit,

nobiscum sonat; nihil enim eorum sine eo fieri potest; quin

etiam movetur nobiscum; quacumque enim imus, quacumque

1. qui ita dividit. Die Worte
Epikurs bei Sext. Emp. IX, 333:

71 xcov oXcov cpvCLg 6coybCixa Boxi %cd
%£v6v.

2. quaeque his accidant — tcc

Gviips^rj-noTa, 'das Accidentielle'

an den Korpern, ihre verschiedenen
Eigenschaften, wie ihre Gestalt,

GroBe, Schwere, Farbe.
4. ut glaeham sc. natura constare

administrarique dicimus. Die Natur-
kraft wirkt nach der Ansicht der
Stoiker im unorganischen Gestein,

wie im lebendigen Organismus,
nur daB die Art der Kraft bei den
verschiedenen Naturdingen eine

verschiedene ist, Sie erscheint

auf der niedrigsten Stufe als e^ig,

auf der hoheren als cpvaLg, auf der
hochsten als ipvxi] (s. § 33). Die
Welt wird von der Natur beherrscht,

nicht wie das tote Gestein, sondern
wie ein lebendiger Organismus.

5. nulla cohaerendi natura, ohne
inneren Zusammenhang, d. h. etwas
Unorganisches. Zwar wird auch
das Unorganische durch die e^ig

zusammecgehalten und verbunden,
jedoch so lose, daB dasselbe un-
beschadet seiner Existenz in Teile
zerlegt werden kann.

8. ea, quae — continentur, s. § 25
z. stirpibus infixa.

10. [arte naturae] ist durch ein

Versehen des Abschreibers aus
dem Vorhergehenden irrtiimlich

wiederholt.

11. fundat, s. z. II, 127.

amplexa in ihrem SchoB'. Nagelsb.
Lat. St. § 30.

12. q superis — naturis, Wasser,
Luft, Ather.

13. aer alitur , zum Gedanken
vgl. II, 27.

14. tenetur, s. z. II, 31.

15. aspiratione aeris, durch das
Anwehen, durch den Hauch der
Luft.

16. aer nohiscum videt, weil das
Sehen vermittelst der Luft erfolgt^

indem das bQari%ov Ttvsv^a, welches
von dem beherrschenden Teile der
Seele, dem rjye^ovinov , in unser
Auge dringt, die Luft vor dem-
selben kegelformig gestaltet und ver-

mittelst letzterer den in die Grund-
flache des Kegels fallenden Gegen-
stand mit sich in Beriihrung bringt.

Plut. placit. IV, 15; Diog. VII, 157.'

— Das Horen entsteht nach der
Ansicht der Stoiker durch die

wellenformigen Schwingungen der

Luft , die in unser Ohr dringen.

Diog. VII, 158.

17. nohiscum sonat. Diog. VII, 55:

tGti Ss cpcovr} driQ 7t£7tlriy^£vog.

\
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movemur, videtur quasi locum dare et cedere. Quaeque in 84

medium locum mundi^ qui est infimus^ et quae a medio in

superum quaeque conversione rotunda circum medium feruntur^

ea continentem mundi efficiunt unamque naturam. Et cum
5 quattuor genera sint corporum, vicissitudine eorum mundi
continuata natura est. Nam ex terra aqua, ex aqua orituriw*ifiit

aer/ex aere aether^ deinde retrorsum vicissim ex aetliere aer,

inde aqua^ ex aqua terra infima. Sic naturis his^ ex quibus

omnia constant, sursus deorsus, ultro citro commeantibus
10 mundi partium coniunctio . continetur. Quae aut sempiterna 85

sit necesse est lioc eodem ornatu
,
quem videmus, aut certe

perdiuturna^ permanens acf 1onginquum et immensum paene
tempus. Quorum utrumvis ut sit, sequitur natura mundum
administrari. Quae enim classium navigatio aut quae in-

15 structio exercitus aut^ rursus ut ea^ quae natura efficit^ con-

feramus^ quae procreatio vitis aut arboris^ quae porro ani-

mantis figura conformatioque membrorum tantam naturae

sollertiam significat, quantam ipse mundus? Aut igitur nibil

est^ quod sentiente natura regatur, aut mundum regi con-

20 fitendum est. Etenim^ qui reliquas naturas omnes earumque 86

semina contineat, qui potest ipse non natura administrari?

1. Quaeque in medium — feruntur,
Erde und Wasser, und zwar suopte

nutu et suo pondere (Tusc. I, 40),

wahrend Luft und Feuer yermoge
ihrer Leichtigkeit nach oben streben
und der Ather sich um den Mittel-

punkt der Welt, um die Erde, in

kreisender Bewegung dreht. —
qui est infimus, so daB also das
Centrum einer Kugel als der un-
terste Teil derselben anzusehen ist.

Ygl. II, 116 u. Tusc. V, 69: medius
mundi locus, qui est idem infimus
in rotundo.

4. continentem mundi — naturam
'das in sich geschlossene, einheit-

liche Weltganze'.
5. vicissitudine eorum. Die An-

sicht von dem Ubergange der Ele-
mente ineinander hatte vor den
Stoikern besonders Heraclit ver-

treten.

6. continuata. Sen. n. qu. IT, 2,2:

continuatio est partium inter se non
intermissa coniunctio.

8. terra infima = terra, quae est

infima. Vgl. III, 30: corpus non
mutahile.

10. aut sempiterna, das war die

Ansicht des Panaetius (11, 118), derf" ^tf^-^^
sich damit in Gegensatz stellte zu^'.f^*^^5

/

den meisten iibrigen Stoikern, die ^*^^^^

eine endliche Auflosung der Welt
durch Feuer {i%7tvQC06Lg) annahmen.

14. Quae enim classium navi-

gatio etc. Weder in dem, was
Menschenhand und Menschengeist
geschaffen, noch in den Einzel-

schopfungen der Natur offenbart

sich ein so groBes Geschick wie
in der Hauptschopfung derselben,

der Welt.
19. sentiente natura. Zwar ist der

Ablativ auf i bei den adjektivisch

gebrauchten Participien herrschend,

daneben findet sich jedoch auch
der Ablat. auf e nicht selten. Tusc,

Y, 40: permanente hono, de div. 84:

consentiente auctoritate, de off. I, 52

:

profluente aqua.

20. Etenim, nicht wie II, 77^

sondern den vorhergehenden Satz
begriindend. DaB die Welt voi;i

dem verniinftigen Princip durch-
drungen ist, geht daraus hervor,

daB sie Pflanzen und Geschopfe
hervorbringt , die jenes belebenden
Princips nicht unteilhaftig sind.
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ut, si qui dentes et pubertatem natura dicat exsistere^ ipsum
autem tiominem, ^^^cui^ea exsistant^ non constare natura, non
intellegat ea^ quae efferant aliquid ex sese, perfectiores habere
naturas quam ea^ quae ex his efferantur.

34 Omnium autem rerum, quae natura administrantur, se-

minator et sator et parens^ ut ita dicam^ atque educator et

altor est mundus omniaque sicut membra et partes suas

nutricatur et continet. Quodsi mundi partes natura admini-

strantur, necesse est mundum ipsum natura administrari,

cuius quidem administratio nibil habet in se^ quod reprehendi

possit; ex iis enim naturis, quae erant, quod effici optimum
87 potuit, effectum est. Doceat ergo aliquis potuisse melius.

Sed nemo umquam docebit, et si quis corrigere aliquid volet,

aut deterius faciet aut id, quod fieri non potuerit^ desiderabit.

Quodsi omnes mundi partes ita constitutae sunt^ ut neque
ad usum meliores potuerint esse neque ad speciem pulchriores^

videamus, utrum ea fortuitane sint an eo^statu, quo cohaerere

nullo modo potuerint nisi sensu moderante divinaque pro-

videntia. Si igitur meliora sunt ea, quae natura^ quam illa^

quae arte perfecta sunt, nec ars efficit quicquam sine ratione,

ne natura quidem rationis expers est habenda. Qui igitur

convenit^ signum aut tabulam pictam cum aspexeris^ scire

adhibitam esse artem, cumque procul cursum navigii videris,

non dubitare, quin id ratione atque arte moveatur, aut, cum

1. puhertatem 'Bart^ — natura,
in dem speciellen Sinne von cpvaig^

s. z. II, 33.

2. cui, Dat. commod. fiir in quo.

3. perfectiores, man erwartet aut
perfectiores aut certe aequales.

5. seminator et sator = Xoyog
GTtSQ^CCTLnog.

11. quod efftci optimum potuit.

Durcli dergleichenEinschrankungen
suchten die Stoiker, welche das
physische und moralische Ubel aus
ihrer vollkommenen Welt nicht
wegleugnen konnten, iiber diese

Schwierigkeit hinweg zu kommen.
Ebenso Sen. de prov. V, 9 : non potest

artifex mutare materiam, wahrend
doch nach ihrem System die

Materie von der schafFenden Natur-
kraft nicht zu trennen ist.

12. Doceat ergo. Die Aufforderung
ist gerichtet an jemand, von dem
der Schriftsteller annimmt, daB er

den vorhergehenden Satz leugnet.
Ygl. § 77: Ergo utrum ignorant.

14. potuerit, nicht poterit, weil

die Handlung des Nebensatzes als

der des Hauptsatzes vorangehend
und in sich abgeschlossen bezeich-

net werden soll, bevor die letztere

eintrat 'was unmoglich geschehen
konnte'.

16. ad usum, s. I, 1 z. ad cogni-

tionem.

17. utrum ea fortuitane sint. So
wird nach utrum nicht selten ne
an das Tonwort angehangt, als ob
utrumFiconomen und nicht Frage-
partikel ware. Tusc. IV, 59 : utrum
iUudne non videatur aegre fcren-

dum — an etc. p. Quinct. 92: ea

res nunc in discrimine versatur,

utrum possitne se contra luxuriam
defendere^ an — . Wie ein solcher

Gebrauch entstanden ist, zeigen

Beispiele wie Tusc. IV, 9: Utrum
igitur mavis? statirnne nos vela

facere an paululum remigare?

18. sensu — natura sentiente,

21. ne — quidem, s. 1, 110.
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solariiiiu vel discriptum vel ex aqua contemplere, intellegere

declarari horas arte, non casu, mundum autem^ qui et has

ipsas artes et earum artifices et cuncta complectatur, consilii

et rationis esse expertem putare? Quodsi in Scythiam aut 88

5 in Britanniam sphaeram aliquis tulerit hanc, quam nuper
familiaris noster effecit Posidonius^ cuius singulae conversiones

idem efficiunt in sole et in luna et in quinque stellis erranti-

bus, quod efficitur in caelo singulis diebus et noctibus, quis

in illa barbaria dubitet, quin ea sphaera sit perfecta ratione?

10 Hi autem dubitant de mundo, ex quo et oriuntur et fiunt 35
omnia, casune ipse sit effectus aut necessitate aliqua an ra-

tione ac mente divina, et Archimedem arbitrantur plus valuisse

in imitandis sphaerae conversionibus quam naturam in effi-

ciendis, praesertim cum multis partibus sint illa perfecta

15 quam haec simulata soUertiu^. Atqui ille apud Accium pastor, 89

qui navem numquam ante vidisset, ut procul divinum et novum
vehiculum Argonautarum e monte conspexit, primo admirans
et perterritus hoc modo loquitur:

Tanta moles labitur
20 Fremibunda exaltoingenti sonitu et sgndtu^

Prae se un d a s'''''Tofv it , vertices vi suscii^i^\^
Ruit prolapsa, pelagus respergit, tsXljiu ^f^^^^
Ita djmuinterruptum credas nimbum volvier,

I. solarium, urspriinglicli die

Sonnenuhr, discriptum, weil die

Flache, auf welcher der Zeiger

(yvcoiicov) stand, durch Linien in

Abschnitte geteilt war. Dann be-
zeichnet das Wort im allgemeinen
Zeitmesser, daher solarium ex aqua
= clepsydra. Zu letzterem Aus-
drucke vgl. Caes. b. G. V, 13, 4:

certis ex aqua mensuris. S. I, 30
z. sine corpore.

3. artes, konkret ' Kunstwerke',
wie Hor. ep. I, 6, i7: argentum et

marmor vetus aeraque et artes

suspice.

5. sphaeram, ein Planetarium, von
Posidonius konstruiert nach dem
Vorgange des Archimedes. Tusc.

1,63: Archimedes cum lunae, solis,

quinque errantium motus in sphae-

ram inligavit, effecity ut tarditate et

celeritate dissimillimos motus una
regeret conversio.

9. harharia, s. I. 81.

10. Hi, die Epikureer.
II. ipse 'von selbst'. Cat. 11,1:

ClCEKO , DE NATURA DEORUJt.

Catilinam ex urhe vel eiecimus

vel ipsum egredientem verhis pro-
secuti sumus. Yerg. Greorg. I, 127:
ipsa tellus omnia ferehat. Dafiir II,

129: ipsa per sese.

14. praesertim cum, s. z. I, 26.

15. smwZa^a 'nachgebildet'. Hor.
ars poet. 19: fortasse cupressum
scis simulare.

Accius^ p. Planc. 59: gravis et

ingenuosus poeta, geb. 170, gest.

um 90 V. Chr. Er verfafite zahl-

reiche Tragodien nach griechischen
Mustern. I)ie folgenden jambischen
Senare sind aus seiner Medea
(Nonius p. 90),

16. divinum, weil mit Hilfe der
Pallas erbaut und nach beendeter
Fahrt unter die Sterne versetzt.

20. ingenti sonitu et spiritu. Vgl.

Ennius trag. rel. 6 Vahlen: unde
oritur imher sonitu saevo et spiritu.

22. pelagus, Accusativ.

23. dum — dum im Sinne voni
tum — tum findet sich sonst nicht. I

nimhum 'Regenwolke'.

10
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Dum quod sublime ventis expulsum rapi
Saxum aiit procellis^ vel globosos turbines
Exsistere ictos undis concursantibus,
Nisi quas terrestres pontus straggjp conciet,
Aut forte Triton fuscina everlens specus 5

Subter radices pennuT^undanti in freto
Molem ex profundo saxeam ad caelum eruit.

Dubitat primo, quae sit ea natura, quam cernit ignotam,

idemque iuvenibus visis auditoque nautico cantu^ sic, ait^

inciti atque alacres rostris perfremunt lo

Delpbini.
Item: -

c^.. , ,

oilvani melo
Consimilem ad aures cantum et auditum refert,

90 alia multa. Ergo ut bic primo aspectu inanimum quiddam i5

sensuque vacuum se putat cernere, post autem signis certiori-

bus, quale sit id, de quo dubitaverat, incipit suspicari, sic

pbilosoplii debuerunt, si forte eos primus aspectus mundi con-

turbaverat, postea, cum vidissent motus eius finitos et aequa-

biles omniaque ratis ordinibus moderata immutabilique con- 20

stantia, intellegere inesse aliquem non solum babitatorem in

hac caelesti ac divina domo, sed etiam rectorem et modera-
torem et tamquam arcbitectum tanti operis tantique muneris.

36 Nunc autem mihi videntur ne suspicari quidem, quanta sit

admirabilitas caelestium rerum atque terrestrium. 25

91 Principio enim terra sita in media parte mundi circum-

fusa undique est bac animali spirabilique natura, cui nomen

1. quod = aliquod, Dieser Ge-
brauch des indefiniten adjekti-

vischen Pronomens istpoetisch. Bei
Cicero kommt es so auOer nach
si, nisiy ne, num nur noch in der
Verbindung mit alius vor. S. § 115:

alia quae natura.

3. ictos 'erregt'.

4. Nisi, wenn nicht etwa = 'oder

es miiOte denn'.

5. Triton, s. z. I, 78.

10. perfremunt. Die Rudernden
werden mit raschen Delphinen
verglichen, welche schnalzend die

See durchschneiden.
13. Silvani, ein altitalischer Gott

des Waldes, friih mit Pan iden-

tifiziert und wie dieser mit der
Hirtenflote ausgestattet.

14. auditum^ meton. 'das Lied'.

Man wird hier nicht mehr an den
nauticus cantus der SchifFer, sondern

an den Gesang des Orpheus zu
denken haben, welcher die Argo-
nauten auf ihrer Fahrt begleitete.

refert , das Subjekt ist unbe-
stimmt, entsprechend der Situation.

15. alia multa. In den Hdschr.
stehen diese Worte nachJ^m; die-

selben sind jedoch vor demletzten
Citat unhaltbar, wahrend sie nach
demselben dasRaisonnement desHir-
ten in geeigneter Weise abbrechen.

23. muneris, s. z. 1, 19.

24. Nunc autem, nunc vero oder
bloB nunc setzt den wirklichen
Fall dem nicht wirklichen, der nach
antiker Vorstellung der Vergangen-
heit angehort, entgegen.

§ 91—133. Dritter Abschnitt
desdritten Hauptteiles. Die
Herrlichkeit derhimmlischen
und irdischen Dinge legt
Zeugnis ab fiir eine gottliche
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est aer, Graecum illud quidem^ sed perceptum iam tamen usu

a nostris; tritum. est enim pro Latino. Hunc rursus amplec-

titur immensus aether^ qui constat ex altissimis ignibus.

Mutuemur hoc quoque verbum, dicaturque tam ^aether'

5 Latine, quam dicitur aer, etsi interpretatur Pacuvius:

HoCj quod memoro, nostri caelum, Graii perhi-
bent aethera;

quasi vero non Graius hoc dicat. At Latine loquitur. Si^

quidem. nos non quasi Graece loquentem audiamus. Docet

^MSmT alio loco:

10 Graiugena: de istoc aperit ipsa oratio.

Sed ad maiora redeamus. Ex aethere igitur innumerabiles 92

flammae siderum exsistunt, quorum est princeps sol omnia
clarissima luce collustrans, multis partibus maior atque amplior

quam terra universa^ deinde reliqua sidera magnitudinibus

15 immensis. Atque hi tanti ignes tamque multi non modo nihil

nocent terris rebusque terrestribus, sed ita prosunt^ ut, si

Weltregierung. § 91—97. Ver-
kehrtlieit der Ansichten der
Epikureer, die sich die
WunderderSchopfung durch
ein zufalliges Zusammen-
stoBen der Atome entstanden
denken. Die Gewohnheit
macht die Menschen blind
fiir die groBartigen Werke
der Natur.

1. perceptum — usu, durch den
Gebrauch zu eigen gemacht, d. i.

'eingebiirgert'. Ce fin. III, 5: rJie-

torica, dialectica, grammatica, quam-
quam Latine ea dici poterant, tamen,
quoniam usu percepta sunt, nostra

ducamus. Vgl. I, 36: usitatas per-

ceptasque notiones. Der rein latei-

nische Ausdruck fiir aer ist caelum
(s. J, 22) oder spiritus. Plin. n. h.

11,5: spiritus, quem Graeci nostri-

que eodem vocabuJo aera appellant.

Cat. I, 15: huius caeli spiritus.

5. Pacuvius, geb. zu Brundisium
220, der Schwestersohn des Ennius.

Er verfaBte lateinische Tragodien
nach griechischen Originalen. Die
folgenden Verse sind moglicher
Weise aus seinem Dulorestes.

7. quasi vero, obgleich ein Grieche
spricht, legt er ihm Worte in den
Mund,welchenurfiir einenRomer an-

gemessen erscheinen (nostri caelum).

Si quidem fiihrt die Widerlegung
ein, 'ganz recht, wenn^ Vgl. p.

Mil. 48: occurrit illud: igitur ne
Clodius quidem de insidiis cogitavit,

quoniam fuit in Albano mansurus.
Si quidem exiturus ad caedem e

villa non fuisset.

8. quasiGraece loquentem. Spricht

er auch Lateinisch, da es ein

lateinisches Stiick ist, so horen
wir doch in unserer Vorstellung

den Griechen reden. Pacuvius selbst

zeigt mit dem folgenden Verse,

daO er die redende Person als

Griechen aufgefaBt wissen will.

10. Graiugena sc. est. — aperit

de^ wie ad Her. II, 50: si de

clementia, humanitate, misericordia

nostra aperiemus.

11. JEx aethere — exsistunt, s.

Kap. 15 a. Anf. — igitur fiihrt nach
der Digression zum Hauptgedanken
zuriick.

16. ita prosunt. Es wird indirekt

gezeigt, welchen Nutzen die Ge-
stirne in der jetzt bestehenden
Ordnuug gewahren, durch Hinweis
auf den Schaden, den dieselben
anrichten wiirden, wenn diese Ord-
nung gestort wurde. Dabei wird
nur die eine Eventualitat, die Zer-

storung der Welt durch Feuer ins

10*
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inota loco sint, conflagrare terras necesse sit a tantis ardori->
^^^^^^^

_ bus moderatione et temperatione sublata.

Hic^ego noa ^iairer esse quemquam, qui sibi persuadeat

corpora quaedam solida atque individua vi et gravitate ferri^

mundumque effici ornatissimum et pulcherrimum ex eorum 5

corporum concursione fortuita? Hoc qui existimat fieri po-

tuisse, non intellego, cur non idem putet, si innumerabiles

unius et viginti formae litterarum vel aureae vel qualeslibet

aliquo coiciantur^ posse ex iis in terram excussis annales

Ennii, ut deinceps legi possint, effici; quod nescio an ne in lo

94 uno quidem versu possit tantum valere fortuna. Isti autem
r/w^i quem ad modum adseverant ex corpusculis non colore, non

qualitate aliqua^ quam Ttoiorrjra Graeci vocant, non sensu prae-

ditisj sed concurrentibus temere atque casu mundum esse per-

fectum, vel innumerabiles potius in omni puncto temporis i5

alios nasci, alios interire? Quodsi mundum efficere potest

concursus atomorum^ cur porticum, cur templum, cur domum,
cur urbem non potest? quae sunt minus operosa et multo
quidem faciliora. Certe ita temere de mundo effutiunt, ut

mihi quidem numquam hunc admirabilem caeli ornatum, qui 20

Auge gefaOt, walirend die andere,

die Vernicbtung derselben durch
Kalte, unberucksichtigt bleibt.

1. mota sc. sidera, aus ignes zu
entnehmen.

conflagrare — a. Die Praposition
bezeichnet bei dergleichen intran-

sitiven Verben das Ausgehen der
Wirkung von der Ursache, ahnlich
v^ie beim Passivum das Ausgehen
der Thatigkeit von der handelnden
Person. Vgl. II, 138 : calescere a.

3. Hic in der unv^illigen Frage
'und da noch^, oft mit Hinzufiigung
von etiam, v^elches letztere zu-

weilen auch allein in diesem Sinne
steht. Verr. IV, 24: Laudatum
etiam vos quemquam venitis?

8. unius et viginti, Das latei-

I
nische Alphabet hatte nur 21 Buch-

\

staben, da Y und Z als griechische

I

Lettern galten. Unsere Stelle enthalt

I

die erste Idee zurErfindung der Buch-

\
druckerkunst. Sie zeigt, daB schon
die Romer bewegliche Buchstaben
kannten; dieselben waren gewohn-
lich aus Elfenbein oder Gold herge-
stellt und dienten Unterrichts-

zwecken. Zur Wortstellung vgl.Phil.

U, 66: permagnum optimi pondus
I argenti.

9. annales JEnnii, s. z. I, 97.

10. quod — tantuiJi valere fortuna,

s. II, 24 z. Quod — quanta vis insit.

12. quem ad modum adseverant,

wir: 'wie konnen sie behaupten?'

|

wahrend der Lateiner da , wo der
|

Begriff der Moglichkeit und Wirk-I
lichkeit zusammenfallt , das ein-/

fache Verbum gebraucht. III, 36 /

Quo modo sumitis.

non qualitate aliqua. Qualitas (

ist eine Neubildung, deshalb fiigt I

Cicero das griechische Woit TtoLOTrjgl

hinzu, mit welchem die Stoiker

diejenigen Eigenschaften bezeich-

nen, welche ein wesentliches Merk-
mal eines Dinges in seiner unter-

scheidenden Eigentiimlichkeit dar-

stellen (Zeller Ph. d. Gr. IV^,

p. 96, 1). Die AtomeEpikurs haben
\

nur die allgemeinsten Merkmale
\

des Korperlichen, namlich Gestalt, \

GroBe, Schwere, nicht aber unter-
\

scheidende, wie Farbe, Geruch etc. ^

15. innumerahileSy s. z. ], 53 u. 67. ;

18. et — quidem, s. z. I, 82.

20. qui locus est proximus, nach
der Disposition in § 75. Uber diese

s. d2is. z. Tertiuslocus. InWirklich-
keit behandelt Balbus diesen Punkt
schon von § 91 an.
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locus est proximus, suspexisse videantur. Praeclare ergo 95

Aristoteles: 'Si essent', inquit, 'qui sub terra semper
habitavissent bonis et inlustribus domiciliis, quae
essent ornata signis atque picturis instructaque rebus

5 iis omnibus, quibus abundant ii^ qui beati putantur^
nec tamen exissent umquam supra terram, accepis-
sent autem fama et auditione esse quoddam numen
et vim deorum, deinde aliquo tempore patefactis ter-

rae faucibus ex illis abditis sedibus evadere in baec
10 loca, quae nos incolimus, atque exire potuissent: cum
repente terram et maria caelumque vidissent, nubium
magnitudinem ventorumque vim cognovissent asp exis-

sentque solem eiusque cum magnitudinem pulchri-
tudinemque, tum etiam efficientiam cognovissent,

15 gi^jQud is diem efficeret toto caelo luce diffusa; cum
autem terras nox opacasset, tum caelum totum cer-

nerent astris distinctum et ornatum lunaeque lumi-
num varietatem tum crescentis, tum senescentis
eorumque omnium ortus et occasus atque in omni

20 aeternitate ratos immutabilesque cursus; quae cum
viderent^ profecto et esse deos et baec tanta opera gg
deorum esse arbitrarentur.' Atque haec quidem ille. Nos 95
autem tenebras cogitemus tantas, quantae quondam eruptione

Aetnaeorum ignium finitimas regiones obscuravisse dicuntur^

25 ut per biduum nemo hominem homo agnosceretj cum autem
tertio die sol inh^xisset, tum ut revixisse sibi viderentur.

Quodsi hoc idem ex aeternis tenebris contingeret, ut subito

2. Aristoteles, wahrscheinlicli in

der schon I, 33 citierten Schrift

tzsqI cpiXococpiccg,

3. bonis — domiciliis. Ablat.

loci. Vgl. Yerr. II, 136: omnihus
oppidis regnasse und denbeiCicero
haufigeren Locativus orbi terrarum
(Verr. IV, 82, p. Sest. 66, de dom.
24); dazu III, 37: solstitiali orbi.

S. I, 97 z. terra.

inlustribus 'hell erleachtet'.

5. beati sind diejenigen, denen
alle Mittel zu Gebote stehen, um
sich jeden Komfort des Lebens zu
verschaffen^ ' wohlhabend, reich'. —
Cat. II, 20 : aedificant tamquam beati.

Verr. IV, 126 : Nostrum unus quis-

que, qui tam beati, quam iste est, non
sumus, tam delicati essenonpossumus,

15. toto caelo 'iiber — Der bloBe
Ablat. in Verbindung mit totus,

omnis, um die Verbreitung iiber

einen Ort auszudriicken, wie 139,

141 : toto corpore, Caes. b. c. III, 5, 2:

omni ora maritima classem dis~

posuerat. Vgl. II, 103: isdem spatiis.

19. in omni aeternitate, s. z. §51.
20. quae cum viderent, man er-

wartet haec, da hier der Nachsatz
beginnt, eine Anakoluthie, die bei

der Lange der Periode leicht er-

klarlich ist. Cicero endigt, als

wenn er die Periodebegonnen hatte:

fmgamus esse homines, qui etc.

23. eruptione Aetnaeorum ignium,

Serv. z. Verg. Georg. 472 : Tanta
flamma antemortem Caesaris ex Aetna
montedefluxit, ut non tantum vicinae

urbes sed etiam Bhegia civitas affla-

retur.

26. ut revixisse, ut der Deutlich-

keit halber wiederholt, wie ott

nach Zwischensatzen.

27. hoe — ut, s. 11,24 z. Quod.
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lucem aspiceremus
j
quaenam species caeli videretur? Sed ad-

^ siduitate cotidiana et consuetudine oculorum adsuescunt animi

neque admirantur neque requirunt rationes earum rerum^ quas
semper vident^ proinde quasi novitas nos magis quam ma-

97 gnitudo rerum debeat ad exquirendas causas excitare. Quis

enim hunc hominem dixerit^ qui cum tam certos caeli motus,

tam ratos astrorum ordines tamque inter se omnia conexa et

apta viderit^ neget in liis ullam inesse rationem eaque casu

fieri dicat^ quae quanto consilio gerantur^ nuUo consilio adse-

qui possumus? An^ cum machinatione quadam moveri aii-

quid videmus^ ut sphaeram, ut horas^ ut alia permulta^ non
dubitamus^ quin illa opera sint rationis; cum autem impetum
caeli cum admirabili celeritate moveri vertique videamus con-

stantissime conficientem vicissitudines anniversarias cum summa
salute et conservatione rerum omnium^ dubitamus, quin

ea non solum ratione fiant^ sed etiam excellenti divinaque

98 ratione? Licet enim iam remota subtilitate disputandi oculis

quodam modo contemplari pulchritudinem rerum earum^ quas
divina providentia dicimus constitutas.

39 Ac principio terra universa cernatur^ locata in media
sede mundi^ solida et globosa et undique ipsa in sese nutibiia

I. adsiduitate cotidiana, zumGe-
danken vgl. Sen. nat. quaest. VII, 1

:

ita compositi sumus, ut nos cotidiana,

etiam si admiratione digna sunt,

transeant; contra minimarum quo-

que rerum, si insolitae prodierunt,

spectaculum dulce fiat. Hic itaque

coetus astrorum, quibus immensi
corporis pulchritudo distinguitur

,

populum non convocat: at cum ali-

quid ex more mutatum est, omnium
in caelo vultus est. Sol spectatorem

nisi defecit, non hahet. — Adeo
naturale est magis nova quam magna
mirari.

II. sphaeram, s. z. 88.

horas = horologium. Brut. 200:

videt iudicem mittentem ad horas,

d. h. um nach der Zeit sehen zu
lassen an einer der auf offentlichen

Platzen aufgestellten Uhren.

12. impetum 'den Umschwung^
13. moveri vertique fiir das ein-

fache fieri. Der Lateiner liebt es,

da wo wir allgemeine Begriffe ge-
brauchen, mit Rucksicht auf das
Objekt, sinnverwandte, speciellere

zu wahlen; das letztere bezeichnet

dann das Eesultat der Handlung
des Verbums. Vgl. 104: distinctio^

nem discrihere. 12S : societatem coire,

n, 22, III, 23 : rationem concludere,

11,44: motus ferri. Part. orat. 110:

partitionem distrihuere. Or. 122:

perorationem concludere (- facere),

17. suhtilitate disputandi 'die

streng philosophische Untersu-
chung'. Vgl. III, 9: inhac suhtilitate

sermonis.

oculis quodam modo. Vgl. 161:

licet animis tamquam oculis lustrare

terram.

Kap. 39. § 98—119. DieErde
und die iibrigen Elemente
(§ 98—101), der Himmel mit
seinen Gestirnen (§ 102—115),
die harmonische Verkniipfung
aller Teile der Welt zum
Zwecke der Erhaltung des
Ganzen (§ 116—119) bezeugen
deutlich das Walten einer
gottlichen Vorsehung.

21. nutihus suis. Nutus heiOt

eig. das Sichneigeu, dann das, was
dasselbe herrorruft, die Schwer-
kraft, die Centripetalkraft, welche
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guis conglobata^ vestita floribus^ berbis^ arboribus, frugibus,

quorum omnium incredibilis multitudo insatiabili varietate
' distjftguitiir. Adde liuc fontium gelidas perennitates^ liquores

pe^iciHos amnium, riparum vestitus viridissimos, speluncarum
1 concavas amplitudines^ saxorum asperitates^ impendentium
montium altitudines immensitatesque camporum; adde etiam
reconditas auri argentique venas infinitamque vim marmoris.

Quae vero et quam varia genera bestiarum vel cicurum vel 99

ferarum! qui volucrium lapsjis atque cantus! qui pecudum
10 pastus! quae vita silvestrium! Quid iam de hominum genere

dicam? qui quasi cultores terrae constituti non patiuntur eam
nec immanitate beluarum Qfferari nec stirpium asperitate

vastari^ quorumque operibus agri^ insulae litoraque coUucent
distincta tectis et urbibus. Quae si^ ut animis, sic oculis

15 videre possemus^ nemo cunctam intuens terram de divina ra-

tione dubitaret. At vero quanta maris est pulcbritudo ! quae 100

species universi! quae multitudo et varietas insularum! quae
amoenitates orarum ac litorum! quot genera quamque disparia

partim submersarum^ partim fluitantium et innantium beluarum,
20 partim ad saxa nativis testis inbaerentium! Ipsum autem

mare sic terram appetens litoribus alludit^ ut una ex duabus
naturis conflata videatur. Exin mari finitumus aer die et 101

nocte distinguitur, isque tum fusus et extenuatus sublime

alle Teile nacli dem Mittelpunkte
streben laBt. II, 116: omnihus eius

partibus in medium vergentibus.

2. insatiabili gewohniich 'un-

ersattlich', hier jedoch, wie § 155,

im aktiven Sinne, 'keinen "Uberdrufi

erregend^ Y^l. miserabiliSy 'be-

jammernswert' und
'
jammernd', pa-

tibilis 'ertraglich' (Tusc. IV, 51) und
^empfindend' (III, 29), tolerabilis

^ertraglich' und 'ertragend' (Tusc.

III, 55), penetrabilis 'durchdringbar
und ' durchdringend' (Ov. Met.V, 67).

3. fontium gelidas perennitates =
fontiumgelidorumperennit.DieseYOV'
ziiglich der Dichtersprache eigen-

tiimliche Vertauschung der Attri-

bute findet sich auch zuweilen in

der Ciceronianischen Prosa, so I, 49:

infinita imaginum species^lll., 69: spe

dubiae salutiSj p. Mur. 8: amplitudo
summam mihi superbiae famam inus-

sisset. S.1, 1 19 z. gentes orarum ultimae.

9. lapsus 'der Flug'.

12 . stirpium, hier ' Unkraut ' . Vgl

.

dagegen II, 36.

16. quae species universi! Wenn

wir das Meer sowohl als Ganzes,
als in seinen einzelnen Teilen be-
trachten, gewahrt es uns reichen
G-enuO.

18. orarum ac litorum, ora diel

Grenze des Landes, litus die Grenze 1

des Meeres.
21. aZZ^^tZ^^ 'bespiilt', eig. spielend

beriihrt. Topic. 32 : solebat Aquil-
lius quaerentibus

,
quid esset litus,

ita definire: ^qua fluctus alluderef

.

una ex duabus naturis conflata,

gesagt mit Rucksicht^, auf die

stoische Lehre von dem Ubergange
der Elemente ineinander. VgL
II, 84; 117.

22. mari finitumus aer, ygl.

§§ 27, 66.

23. distinguitur, ihr Aussehenist
verschieden bei Tag und bei Nacht,
sie erscheint teils hell, teils dunkel.

Ov. Met. Xy, 189: Nec color est

idem caelo, cum lassa quiete cuncta
iacent media, cumque albo Lucifer
exit clarus equo.

sublime fertur und wird zu
Ather, § 84.
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fertur, tum autem concretus in nubes cogitur umoremque
colligens terram auget imbribus, tum effluens huc et illuc

ventos efficit. Idem annuas frigorum et calorum facit varie-

tates, idemque et volatus alitum sustinet et ^yitu ductus

40 alit et sustentat animantes. Restat ultimus et a domiciliis

nostris altissimus omnia cingens et coercens caeli complexus^

qui idem aetber vocatur, extrema ora et determinatio mundi,

in quo cum admirabilitate maxima igneae formae cursus

102 ordinatos definiunt. E quibus sol, cuius magnitudine multis

partibus terra superatur, circum eam ipsam volvitur, isque

oriens et occidens diem noctemque conficit et modo accedens^

tum autem recedens binas in singulis annis reversiones ab

extremo contrarias facit, quarum in intervallo tum quasi tristitia

quadam contrabit terram, tum vicissim laetificat^ ut cum caelo

lOSbilarata videatur. Luna autem, quae est, ut ostendunt matbe-

matici, maior quam dimidia pars terrae, isdem spatiis vagatur,

quibus sol, sed tum congrediens cum sole, tum digrediens et

eam lucem, quam a sole accepit, mittit in terras et varias

ipsa lucis mutationes habet, atque etiam tum subiecta atque

opposita soli radios eius et lumen obscurat, tum ipsa incidens

miKm' umbram terrae, cum est ,ejregione solis^ interpositu inter-

iectuque terrae repente deficit. Isdemque spatiis eae stellae,

quas vagas dicimus, circum terram feruntur eodemque modo
oriuntur et occidunt, quarum motus tum incitantur, tum re-

104 tardantur, saepe etiam insistunt. Quo spectaculo nihil potest

admirabilius esse, nihil pulchrius. Sequitur stellarum inerran-

2. effluens. Aet. Plac. ITI, 5 (Diels

p. 374): OL Excoi%ol Ttccv nvsv^a
dsQog SLVca qvciv.

5. a domiciliis — altissimus, ge-
sagt nach Analogie von remotus a.

11. modo — tum autem, s. z.

I, 31.

12. ah extremo, Yon den Solstitial-

punkten aus. Vgl. I, 87.

13. tristitia contrahit terram 'sie

versetzt die Erde in Trauer'. Wegen
des metaphorischen Gebrauches von
contrahere vgl. ad. fam. I, 1, 4: te

rogo, ne contrahas ac demittas ani-

mum. Zur Ausdrucksweise s. § 49

z. opacet.

16. maior quam dimidia pars. In

Wahrheit ist die Erde 49 Mal
groBer als der Mond. Die An-
sichten der Alten iiber diesen Punkt
sind sehr verschieden. Im all-

gemeinen hielten die Stoiker den
Mond ^iir groBer als die Erde.

Ciceros Angabe stammt hochst
wahrscheinlich aus Posidonius, da
Kleomedes Meteor. p. 98 mit Cicero

iibereinstimmt und ersterer, wie er

selbst sagt, aus Posidonius schopft.

isdem spatiis, innerhalb des Trer-

kreises. Wegen des Ablat. s. § 49 z.

spatiis immutabilibus.

19. subiecta atque opposita , wenn
der Mond in Konjunktion mit der
Sonne tritt, sich also zwischen
Sonne und Erde stellt.

21. e regione 'in Opposition'.

Dieselben Ausdrilcke de div. II, 17:

vident ex constantissimo motu lunae,

quando illa e regione solis facta

incurrat in umbram terrae, quae
est meta noctis, ut eam obscurari ne-

cesse sit, quandoque eadem luna
subiecta atque opposita soli

nostris oculis eius lumen obscuret.

24. incitantur— insistunt, s. z. 51.
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tium maxima multitudo, quarum ita discripta distinctio

est, ut ex notarum figurarum similitudine nomina invenerint.

Atque lioc loco me intuens: Utar, inquit, carminibus Arateis, 41
quae a te admodum adulescentulo conversa ita me delectant,

5 quia Latina sunt, ut multa ex iis memoria teneam. Ergo, ut

oculis adsidue videmus, sine uUa mutatione aut varietate

Cetera labuntur celeri caelestia motu
Cum caeloque simul noctesque diesque feruntur,

quorum contemplatione nuUius expleri potest animus naturae 105

10 constantiam videre cupientis.

Extremusque adeo duplici de cardine vertex ^
Dicitur esse polusT

Hunc circum Arctoe duae feruntur numquam occidentes.

Ex bis altera apud Graios Cynosura vocatur,
Altera dicitur esse Helice,

15 '

cuius quidem clarissimas stellas totis noctibus cernimus,

Quas nostri Septem soliti vocitare Triones.

I. ita discripta distinctio est 'die

so in Gruppen geordnet' oder 'so

gruppiert sind'. S. § 97 z. impetum
moveri.

3. Arateis. Aratus aus Soli in

Cilicien, geb. um 270 v. Chr., ist

der Verfasser eines noch erhaltenen
Lehrgedichtes, welches, aus zwei
Teilen bestehend, den Titel ^ai-
voybBva %ai ziLoarniua (Sternersehei-

nungen und Wetterzeichen) fiihrt.

Die Alten schatzten das Werk sehr
hoch, es wurde oft in das Latei-

nische iibersetzt, so von Cicero,

Germanicus, des Drusus Sohn, und
im vierten Jahrhundert von Festus
Avienus. Yon Ciceros Ubersetzung
des ersten Teiles des Gedichtes
sind auBer den folgenden noch
groDere Bruchstiicke erhalten,

wahrend die Ubersetzung der ^ccl-

vo^svcc der beiden andern voll-

standig auf uns gekommen ist.

4. admodum adulescentulo
^

ge-
naueres iiber die Abfassungszeit
wissen wir nicht.

7. Cetera — caelestia, damit sind
bei Aratus v. 19 die Gestirne ge-
meint, im Gegensatz zu der un-
bewegiichen Himmelsachse v. 21.

II. adeo = griech. ye, hebt das
Wort, nach welchem es steht, her-

vor 'gerade, eben , oder auch nur
wie hier durch bloOe Hervorhebung
des Tonwortes wiederzugeben. In

der Prosa gebraucht es Cicero nur
nach Pronominibus. Verr. V, 9 : Id
adeo non tam ex re quam ex istius

factis cognosco.

duplici de cardine. Cardo ist die

Weltachse, dieselbe wird duplex
genannt wegen der beiden Pole.

Arat. 24: yiaL ^lv nsLQaLvovaL dvoy

TtoXoL afxcporsQcod^sv. Ahnlich sagt
Verg. Aen. I, 655 von einerKrone:
duplicem gemmis auroque coronam.

12. Dicitur esse = diciturj des
Metrums halber, wie in dem nachst
folgenden Verse u. § 109. Vgl. Ov.
Met. VI, 255 : ictus erat, qua crus^

esse incipit == incipit.

13. numquam occidentes^ fiir die

Bewohner der nordlichen Hemi-
sphare vom 36. Grad an. Som. Od,
V, 275: oLTi (aQTitog) aii^OQog eaxi^

XosxQcov '^%aavoLO. Ov. Met. Xllly

726: Arctos aequoris expertes.

14. Cynosura, der kleine Bar. —
Helice, der groBe Bar (von BlCaaco^

weil seine drehende Bewegung^
besonders leicht zu beobachten
ist, denn avxov [auf derselben
Stelle] axQBcpBxai Od. V, 274), von
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106 Paribusque stellis similiter distinctis eundem caeli verticem

lustrat parva Cynosura:

Hac fidunt duce nocturna Phoenices in alto.

Sed prior illa magis stellis distincta refulget
Et late prima confestim a nocte videtur, 5

Haec vero parva est^ sed nautis usus in hac est;

t^^c^W^ Nam cursu interiore brevi convertitur orbe. - - /

42 Et quo sit earum stellarum admirabilior aspectus,

Has inter^ veluti rapido cum gurgite flumen,
Torvus Draco serpit subter superaque revolvens lo

Sese conficiensque sinus e corpore flexos.

107Eius cum totius est praeclara species, tum in primis aspi-

cienda est figura capitis atque ardor oculorum:

Huic non una modo caput ornans stella relucet,
Verum tempora sunt duplici fulgore notata, i5

E trucibusque oculis duo fervida lumina flagrant,
Atque uno mentum radianti sidere lucet;

..1^^..,,^^ Obstipum caput a tereti cervice reflexum
Qbtutum in cauda Maioris figere dicas.

108 Et reliquum quidem corpus Draconis totis noctibus cernimus: 20

den Romern aucli plaustrum und
septentriones genannt, die sieben

Dresclistiere (terere). Letzteres

Wort kommt auch im Sing. vor,

sowoM von dem kleinen als von
dem groBen Bar. § 111.

1. distinctis, s. § 104 z. distinctio.

6. nautis usus in hac est. Weil der
kleine Bar sicli in engeren Kreisen
als der groBe um den Nordpol be-
wegt, so konnten die Seefalirer mit
dessen Hilfe leicbter die nordlicbe
Himmelsricbtung auffinden , als

durch die Beobacbtung des groBen
Baren. Acad. H, 66: cogitationes

derigo — ad clarissinios Septentrio-

nes, id est rationes lias latiore specie,

non ad tenue elimatas (der Cyno-
sura). Eo fit, uterrem etvager latius.

9. rapido cum gurgite. Dieser

Gebraucli von cum statt des Ablat.

qualit. ist dicbterisch. Lucr. IV,

1126: grandes viridi cum luce

zmaragdi, YgL I, 111: contortis

Aries cum cornihus; 113: Aquila
ardenti cum corpore.

10. Torvus. tiber die Elision des

s s. I, 119 z. silvestrihus.

supera, die archaistische Form
fiir supra. — Die Verse des Ori-

ginals Arat. 45: Tccg di d^(po-

tEQag OLrj noxaiioto ccTtoqqo)^ Bi-

T aybcpi z laydig ^VQiogj werden
ungieich gewandter iibertragen von
Vergil Georg. I, 244: Maxumus hic

flexu sinuoso elahitur Anguis, cir-

cum pergue duas in morem fluminis
Arctos. ' - ^ V^r^V..^-/^-^

12. aspicienda. Das^ Part. Fut.
Pass. vertritt die Stelle eines Ad-
jectivums auf hilis.

14. modo. Diese Quantitat findet

sich auch bei Plautus, Terentius
und Lucretius.

18. Ohstipum = lo^ov Arat. 68,

'seitwarts geneigt', und zwar a cer-

vice reflexum, von der Eichtung
des Halses weg nach hinten ge-

bogen.

19. Maioris, des groBen Baren.
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Hoc caput hic paulum sese subit^ aequore condit^

Ortus ubi. a^ue obitus parTem admiscentur in

4- ^"^r unam.
Id autem caput

Attingens defessa velut maerentis imago
Vertitur^

quam quidem Graeci

Engonasin vocitant, genibus quia nixa feratur.

Hic illa eximio posita est fulgore Corona.

Atque baec quidem a tergo^ propter caput autem Anguitenens^

Quem claro perhibent Ophiuchum nomine Graii. 109

Hic pressu duplici palmarum continet Anguem,
Atque eius ipse manet religatus corpore torto;

Namque virum medium serpens sub pectora cingit.

Ille tamen nitens graviter vestigia ponit
Atque oculos urget pedibus p>ectusque Nepai'.

Septentriones autem sequitur

Arctophylax^ vulgo qui dicitur esse Bootes,
Quod quasi temoni adiunctam prae se quatit

Arctum.
^Qeinj, quae sequuntur: huic enim Booti 110

subter praecordia fixa videtur
Stella micans radiis, Arcturus nomine claro^

1. Hoc caput statt caput, wort-
licli nacli dem G-riecliisclien. Arat.

61: %sCvri ^Bcpoclri.

suMto aequore. Ablat. absol.

Nach der Vorstellung der Alten

sinken die Sterne, wenn sie unter-

gehen, in das Meer. S. § 105 z.

nunquam occidentes.

2. uhiy am aufiersten Horizont.

Dort miscben sicli Auf - und Nieder-
gang, d. h. sie gehen unmittelbar
ineinander liber, nur getrennt
durch jene Linie.

4. maerentis. Arat. 63: iioysovri

avdQi EOiyibg sidcoXov = lahoranti.

7. JEngonasin = iv yovaoiv^ lat.

Nixus genu (Ov. Met. VIII, 182)

oder Ingeniculus, gewohnlich ge-

deutet als Herkules mit dem
Drachen kampfend.

8. Corona, die Krone der Ariadne,
von Bacchus unter die Sterne ver-

setzt. Hor. carm. II, 19, 3: heatae

coniugis additum stellis Tionorem.

9. Anguitenens, gewohnlich als

Askulap gedeutet, der, von Jupiter
durch einen Blitz getotet, unter
die Sterne versetzt wurde.

12. eius ist per synizesin ein-

silbig. Lachmann z. Lucr. 1, 149.

15. Nepai = Nepae, der Skorpion.

17. Arctophylax, der Hiiter des
groOen Baren. Ursprunglich wurde
das ganze Sternbild Arcturus ge-
nannt, spater nur der hellste Stern
in demselben.

JBootes, weil nach der anderen
Vorstellung jenes Sternbild sieben
Ochsen darstellt. S. § 106 z. Cynosura.

19. Dein, ciwe sequuntur ^und |

ferner^ uhd weiter', dient wie unten I

Tum, quae sequuntur zur Fortfuh- ^

rung der Darstellung.

21. nomine claro, vielgenannt,

weil man dem Arcturus einen be-
sonderen EinfluB auf die Witterung
zuschrieb.
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cuius pedibus subiecta fertur

Spicum inlustre tenens splendenti corpore Virgo.

43 Atque ita dimetata signa sunt, ut in tantis discriptionibus

divina sollertia appareat:

Et natos Geminos invises sub capite Arcti. 5

Subiectus mediae est Cancer, pedibusque tenetur
Magnus Leo tremulam quatiens e corpore

. . flammam.
Auriga

Sub laeva Geminorum jj|j|j,i|j;t.iis parteJ[j^etu^
Adversum caput huic HTelTcae truculenta^^ lo

At Capra laevum umerum clara obtinet.
—

'

Tum^ quae sequuntur:

Verum haec est magno atque inlustri praedita
signo,

Contra Haedi exiguum iaciunt mortalibus ignem.

Cuius sub pedibus 15

Corniger est valido conixus corpore Taurus.

lllEius caput stellis conspersum est frequentibus:

Has Graeci stellas Hyadas vocitare suerunt,

[a pluendo; vsiv enim est pluere] nostri imperite Suculas^

quasi a subus essent, non ab imbribus nominatae. Minorem 20

2. Virgo, nacli Arat. 105 Dike,

nacli anderen Ceres.

3. discriptionibus, s. z. I, 26.

5. Geminos, Castor und Pollux.

invises = videbis, wie Catull. 64,

234: ut simul haec nostros invisent

lumina colles,

suh capite, die Hdsclir. suh caput
gegen den gewohnliclien Sprach-
gebrauch.

6. pedihusque sc. Cancri.

7. Magnus, s. 106 z. Torvus.

quatiens — flammam, gesagt mit
Beziehung auf die groBe Hitze,

welche beim Eintritt der Sonne in

das Sternbild des Lowen (20. Juli)

herrscht

8. Auriga, gedeutet als Myrtilus,

der Wagenlenker des Oenomaus.
9. ohductus — feretur. Arat. 160:

avrbv /^Ldv^cov STtl Xclicc neytlL^evov

dr}8Lg 'du wirst ihn sehen links

von den Zwillingen in geneigter
Stellung' {transversus Germanic^.
Cicero scheintzu Yerhmden n£%lL^s~

vov S7tL, so daB ohductus = oppo-
situs, ohversus ist.— feretur = ferri

invises. Vgl. Ter. Phorm. Y, 3, 18:

cognatam comperi esse nohis. Quid ?

deliras. Sic erit. f= Sic esse intelleges.)

10. truculenta tuetur, der Accus.
des Neutrums eines Adjekt. statt des

Adverb. Verg. Aen. VI, 467 : talihus

Aeneas ardentem et torva tuentem
lenihat dictis.

18. Hyadas. Tiro b. Gell . XHI, 9, 4

:

et cum oriuntur et cum occidunt
(im Mai und November), tempestates

pluvias largosque imhres cient.

19 [a pluendo — pluere'] derZu-
satz eines Abschreibers, der um so

uberfliissiger erscheint, dadieWort-
erklarung sogleich folgt.

nostri imperite Suculas. Ebenso
Tiro b. Gell. XIII, 9,4: Adeo veteres

Momani litteras Graecas nesciverunt,

ut stellas, quae in capite Tauri
sunt, propterea ' suculas' appellarint,

quod eas vd^ag Graeci vocant, tam-
quam id verhum Latinum Graeci
verhi interpretamentum sit, quia
Graece vsg, 'sues' Latine dicantur.

Sed vadsg ovn dno xav v^v, sed
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autem Septentrionem Cepheus passis palmis a tergo subse-

quitur:

Namque ipsum ad tergum Cynosurae vertitur
Arcti.

Himc antecedit

Obscura specie stellarum Cassiepia.
Hanc autem inlustri versatur corpore propter
Andromeda aufugiens aspectum maesta parentis.

Huic Equus ille iubam quatiens fulgore micanti
Summum contingit caput alvo, stellaque iungens
Una tenet duplices communi lumine formas
Aeternum ex astris cupiens conectere nodum.
Exin contortis Aries cum cornibus haeret;

quem propter

Pisces, quorum alter paulum praelabitur ante
Et magis horriferis aquilonis tangitur auris.

Ad pedes Andromedae Perseus describitur,

Quem summa ab regione aquilonis flamina pulsant.

Cuius propter laevum genu

Vergilias tenui cum luce videbis.
Inde Pides posifS^"^CT^¥e^iter convexa videtur.
Inde est ales Avis lato sub tegmine caeli.

1

al) eo, quod est vslv^ appellantur.

Dagegen scheint die Lange des v
in veiVj und die Kiirze des v in

den casibus obliquis von vg mehr
fiir die yon Cicero und Tiro ver-

worfene Etymologie zu spreclien.

Man deutete also das Sternbild als

eine Herde Schweinchen.^^
1. Cepheus Konig von Athiopien,

nebst seiner Gemahlin Kassiopeia
und seiner Tochter Andromeda
unter die Sterne versetzt. S. Ov.
Met. IV, 663 flg.

3. Cynosurae, appositionelle Be-
stimmung zu Arcti. Arat. 182

:

KvvoGovqLdoq "Aq%xov.

7. aufugiens als Transitivum ist

dichterisch. Prop. I, 9, 30: assiduas

aufuge hlanditias. — parentis, der
Kassiopeia.

maesta. Cicero denkt sie sich viel-

leicht an den Felsen angeschmiedet.
Bei Arat. 197 steht cdvbv ayccX^cc,

8. Equus, Pegasus.
9. stellaqueiungens.kmt. 206: ^vvbg

d BTtiXapiTCBxcii aGxriq^ rov ^sv £7t

o^cpaXLcp, trjg d' £6%az6(ovziY.aqriv(p.

Die beiden Sternbilder (dupliccs for'

mae) haben einen Stern gemeinsam.
12. cum cornibus, s. § 112 z. cum

gurgite.

haeret « iazrjQL^nzai (Arat. 230)
'steht fest, unbewegt', ein von den
griechischen Astronomen von Fix-

sternen oft gebrauchtes Wort. Ygl.
Cic. Phaenom. 169: procul illis

piscihus haerens.

15. magis — tangitur, weilnord-
licher gelegen.

19. Vergilias = IIlsLadsg. Serv.

z. Yerg. Gi-eorg. 1, 138 : a verni tem-

poris significatione ,
quo oriuntur.

E;ichtiger abzuleiten von vergere

sich wenden, neigen. Sie gehen
auf zur Friihlingssonnenwende vere

vergente. — Wegen tenui cum luce

s. 106 z. cum gurgite.

20. Fides, die Leier, von Merkur
(curvae lyrae parente Hor. carm.
I, 10, 6) unter die Sterne versetzt.

21. Avis, der Schwan.
suh tegmine caeli. Lucr. I, 988:

nec res ulla geri suh caeli tegmine
posset.
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Capiti autem Equi proxima est Aquarii dextra totusque dein-

ceps Aquarius.

Tum gelidum valido de pectore frigus anlielans
Corpore semifero magno Capricornus in orbe;
Quem cum perpetuo vestivit lumine Titan, 5

Brumali flectens contorquet tempore currum.

llsHinc autem aspicitur,

Ut sese ostendens emergit Scorpios alto

Posteriore trahens flexum yi corporis Arcum,
Quem propter nitens pinnis convolvitur Ales. la

At propter se Aquila ardenti cumcorpore portat.

Deinde DelpliinuS;

Exinde Orion obliquo corpore nitens.

114 Quem subsequens

Fervidus ille Canis steilarum luce refulget. 15

Post Lepus subsequitur

Curriculum numquam defesso corpore SAd_ans.

At Canis ad caudam serpens prolabitur Argo . . .

3. frigus anhelans, weil fiir uns
der Winter beginnt, wenn die

Sonne in den Wendekreis des
Steinbockes tritt.

4. semiferOy der Steinbock wurde
urspriinglich mit Pan identifiziert,

welclier halb Mensch, halb Tier ist.

5. Titan= Sol Ov. Met. I, 10:

nuUus adhuc mundo praebehat
lumina Titan.

S. Ut — emergit, der Indik. ist

dichterisch. Ygl. Verg. Georg.1,56:
Nonne vides, croceos ut Tmolus
odores, Jndia mittit ehur. Ecl. IV,

52: Aspice venturo laetantur ut
omnia saeclo.

alto 'aus der Tiefe'.

9. Posteriore — vi corporis, s. I,

119 z. gentes orarum uUimae.

trdhens — Arcum, er zieht den
Bogen nach sich, d. h. das Stern-

bild des Bogens folgt unmittelbar
nach dem Skorpion. Bei Arat. 305
heiBt es: "Rtoi yaq ^sycc to^ov
ccvsX-nstcci syyv&L v.svrqov to^svt^g
^nahe dem Stachel des Skorpion
spannt der Schiitze den Bogen.

Cicero versteht das dvsXyiSTca

falsch.

10. convolvitur, tiber die schein-

bare Bewegung der Fixsterne s.

§ 49.

Ales, der schon 112 erwahnte
Schwan, welcher allerdings viel

nordlicher als der Bogen, resp. das
Sternbild des Schiitzen gelegen
ist, eine Ungenauigkeit, welche
durch die Kiirzung der Verse des
Aratus entstanden ist. Richtiger
ist seine Stellung in § 112 an-
gegeben.

11. se — portat = fertur.

13. Orion, ein gewaltiger Jager,

Liebling der Eos, erscheint schon
bei Homer als Sternbild. II. XVIII,
486. Od. V, 274.

15. Canis, mit dem Sirius als

Hauptstern.

17. numquam steht ccito %olvovj

es gehort sowohl zu defesso, al^

auch zu sedans.

18. serpens, eine haufige Metapher
vom flieBenden Wasser; die Uber-
tragung auf das fahrende Schiff

ist neu.
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Hanc Aries tegit et squamoso corpore Pisces
Fluminis inlustri tangentem pectore ripas.

Quem longe serpentem et manantem aspicies

proceraque Vincla videbis;,

5 Quae retinent Pisces caudarum a parte locata. ^

Inde Nepae cernes propter fulgentis acumen
Aram, quam flatu permulcet spiritus austri.

Propterque Centaurus

Cedit equi partes properans subiungere Chelis.
10 Hic dextram porgens, quadrupes quavasta tefietur,

Tendit et inlustrem truculentus caedit ad Aram;
Hic sese infernis e partibus .erigit Hydra,

cuius longe corpus est fusum,

In medioque sinu fulgens Cratera relucet.
15 Extremam nitens plumato corpore Corvus

Rostro tundit, et hic Geminis est ille sub ipsis

Ante Canem^ IIqokvcov Graio qui nomine fertur.

Haec omnis discriptio siderum atque hic tantus caeli ornatus 115

ex corporibus buc et illuc casu et temere cursantibus potuisse

20 effici cuiquam sano videri potest? aut vero alia quae natura

1. tegit, d. h. iiber der Argo
befindet sich. Diese Angabe ist

ungenau, da Widder und Fische
viel weiter nordwestlich, und zwar
iiber demWalfische stehen. Arat.

356 und auch Cic. Phaen. 140 haben
das Richtige. Man muB deshalb
annehmen, daO die Worte Beinde
pistrix nach Argo ausgefallen sind,

oder denselben Grund fiir diese

Inkorrektheit konstatieren wie § 113
bei Ales.

2. Fluminis , des Eridanus, ein

mythischer Strom, nach Hesiod
theog. 338 Sohn des Okeanos und
der Thetis. Spater hielt man ihn
fiir identisch mit dem Po oder
dem Nil.

3. Quem sc. Eridanum.
4. Vincla. Die Fische dachte

man sich durch ein langes Band
zusammengehalten, welches um die

Schwanze beider geschlungen war.

6. Nepae, s. 109.

^
7. spiritus austri, weil der Altar

ein Sternbild am siidlichen Himmel
ist. DaherOv. Met. II, 139 :pressaAra.

9. CheJis, die Scheren des Skor-
pions.

10. porgens, die synkopierte Form
fiir porrigens. Verg. Aen. YIII,274

:

porgite.

quadrupes, jetzt Wolf genannt, im,

Altertum ohne bestimmten Namen.
12.infernis epartihus aus derTiefe'

.

15. JExtremam sc. Hydram.
17. Ante Canem oder Antecanis

(vgl. pro praetore und propraetor\
so genannt, weil er vor dem groBen
Hunde, dem Sirius, aufgeht, ihm
also gleichsam voraneilt. Beide
dachte man dem Orion zugehorig.

20. aut vero nicht an vero, da die

Gedanken in diesem und dem vor-

hergehendenSatze sich nicht gegen-
seitigausschliefien, sonderndie erste

Frage durch den Satz aut vero etc,

der die Moglichkeit einer andern
Annahme in Betracht zieht, weiter-

gefiihrt wird.

alia quae natura, ein anderes

Wesen als der Zufall, vis quaedam
sine ratione ciens motus in eorpori-

hus necessarios § 81. — alius quis
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mentis et rationis expers haec efficere potuit? quae non modo
ut fierent ratione eguerunt, sed intellegi qualia sint sine

summa ratione non possunt.

45 Nec vero liaec solum admirabilia, sed nihil maius, quam
quod ita stabilis est mundus atque ita cobaeret ad permanen-
dum;, ut nihil ne excogitari quidem possit aptius. Omnes
enim partes eius undique medium locum capessentes nituntur

mm^^^^k ^^^^^^ autem corpora inter se iuncta pernianent,

cum qiiksi quodam vinculo circumdato coUigantur; quod facit

ea natura, quae per omnem mundum omnia mente et ratione

conficiens funditur et ad medium rapit et convertit extrema.

116 Quocirca, si mundus globosus est ob eamque causam omnes
eius partes undique aequabiles ipsae per se atque inter se

continentur^ contingere idem terrae necesse est, ut omnibus
eius partibus in medium vergentibus (id autem medium in-

fimum in spbaera est) nihil interrumpat, quo labefactari possit

tanta ^n|^enti,Q^ gravitatis et ponderum. Eademque ratione

mare, cum supra terram sit, medium tamen terrae locum
expetens conglobatur undique aequabiliter neque redundat um-

117 quam neque effunditur. Huic autem continens aer fertur ille

quidem levitate sublime, sed tamen in omnes partes se ipse

fundit; itaqueetmari continuatus et iunctus est et natura fertur

ad caelum^ cuius tenuitate et calore temperatus vitalem et salu-

tarem spiritum praebet animantibus. Quem complexa summa
pars caeli, quae aetheria dicitur, et suum retinet ardorem

gebrauclit Cicero selten fiir das
gewohnlicliere alius dliquis. Vgl.
ad Att. III, 16: Cycicum aut aliud
quid sequamur. S. § 89 z. quod
saxum.

2. ut flerent' zu ihrem Entstehen'
bedurften sie der Vernunft.

intellegi — non possunt fiir non
potest^ eine haufige Form der
Attraktion; p. imp. Cn. Pomp. 34:
Atque Jiaec qua celeritate gesta

sinty quamquam videtis, tamen a me
in dicendo praetereunda non sunt

;

de fin. V^ 58 : ut plane qualia sint

intellegantur.

5. ita stahilis, nacli der Ansiclit

des Panaetius, welche Posidonius,
der Gewahrsmann Ciceros, teilte.

S. II, 85 z. aut sempiterna.

cohaeretadpermanenduml bleibend
zusammenhangt'. Dafiir III, 28:

cojiaeret, et jmmanetf
^ /

7. nituntur aequaliter ^ iihen einen

gleichmaOigen Druck aus^.

T^. medium infimum, s. § 84.

16. nihil interrumpat, eine Sto-

rung der Centripetalkraft ist, da
alle Teile der Erde einem gleichen

Ziele zustreben, unmoglich.
18. cum supra terram sit. S. I,

103 z. aetheriis ignihus.

21. sed tamen — se ipse fundit.

Durch diese Worte wird angedeutet,
daO auch bei der Luft, obgleich
dieselbe wegen ihrer Leichtigkeit

nach oben strebt, die ftir das Be-
stehen des Weltganzen notwendige
Bewegung nach der Mitte nicht

ausgeschlossen, sondern daO die

Grundbewegung jener anderen,

durch die eigentiimliche Natur der
Luft bedingten, als vorangehend
zu denken ist. Vgl. Zeller Pkd. Gr.

IV3, p. 184 A. 5.

23. ad caelum = ad aethera.
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tenuem et nulla admixtione concretum et cum aeris extremitate

coniungitur. In aetliere autem astra volvuntur, quae se et 46
nisu suo conglobata continent et forma ipsa figuraque sua

momenta susfentant; sunt enim rotunda, quibus formis, ut

ante dixisse videor, minime noceri potest. Sunt autem stellaeUS

natura flammeae; quocirca terrae, maris, aquarumgi^e reli-

quarnm vaporibus aluntur iis, qui a sole ex agris tepefactis

et ex aquis excitantur, quibus altae renovataeque stellae atque

omnis aether refundunt eadem et rursum trahunt indidem,

nihil ut fere intereat aut admodum pauhim, quod astrorum
ignis et aetheris flamma consumit. Ex quo eventurum nostri

putant id^ de quo Panaetium addubitare dicebant, ut ad ex-

tremum omnis mundus ignesceret, cum umore consumpto ne-

que terra ali posset nec remearet aer, cuius ortus aqua omni
exhausta esse non posset; ita relinqui nihil praeter ignem, a

quo rursum animante ac deo renovatio mundi fieret atque

idem ornatus oreretur. Nolo in stellarum ratione multus vobisllO

videri^ maximeque earum, quae errare dicuntur; quarum tan-

tus est concentus ex dissimillimis motibus, ut, cum summa
Saturni refrigeret^ media Martis incendat, his interiecta lovis

inlustret et temperet infraque Martem duae Soli oboediant,

ipse Sol mundum omnem sua luce compleat ab eoque Luna

3. nisu suo, durcli den Druck der
einzelnen Teile nach dem Mittel-

punkte. Vg]. §115: nituntur aequa-
liter.

sua momenta sustentard, ilire

Gewichte {ynomenta = pondera)
aufrecbt erhalten, so daO sie nicht
sinken, d. h., sich in der Schwebe,
im Gleichgewicbt erbalten. An
andern Stellen sagt Cicero dafiir

librata ponderihus
,
parihus exami-

nata ponderibus. S. Tusc. J, 43.

5. ante dixisse videor: § 47.

7. aluntur, s. z. 11, 40.

9. eadem statt eosdem sc. vapores.

S. IT, 7 z. ea ostendi.

10. nihil ut, s. 11, 40 z. non ut.

12. Panaetium addubitare dice-

bant. Er leugnete viehnebr die

syiTzvQcoGLg (s. § 85) ganz ausdriick-

lich (acpd^ccQTOv ccTtscpj^vato xov %6g-

yiov Diog. VII, 142). Panaetius aus

Rhodus, geb. um 180 v. Chr., war
einer der bedeutendsten jiingeren

Vertreter der stoiscben Schule. Er
lebte langere Zeit in Rom im ver-

trauten Verkehr mit dem jiingeren

Scipio Africanus und Laelius und
wurde der Hauptbegrdnder des ro-

ClCERO, DE NAIURA DEORUM.

mischen Stoicismus. Frei vonEinsei-
tigkeit, verhielt er sich nicht ab-

lehnend gegen die Lehren anderer
Schulen und trat nicht selten den
Lehrtraditionen der eigenen Schule
entgegen.

13. ignesceret statt ignescat, her-

vorgerufen durch das Imperf. dice-

bant des eingeschobenen Satzes,

wie ad Quint. fr. I, 1, 45: facies

enim perpetuo, qiiae fecisti, ut

omnes aequitatem tuam laudarent.

14. remearet, vgl. § 117.

ortus — esse nonposset, vgl 87:

ex aqua oriiur aer.^

17. ornatuSj eine Ubersetzung des

griech. %6G^og^ wie II, 127: mundi
ornatus.

19. ex dissimilUmis motibus
'trota Vgl. § 54: tantam tam
variis cursihus convenientiam.

summa, der auBerste nach dem
Planetensystem der Alten.

20. refrigeret, absolut 'Kalte ver-

ursacht'.

21. duae SoU oboediant, Merkur
und Venus, w^elche, der Sonne am
nachsten stehend, ihren Einfliisseu

am meisten ausgesetzt sind.

11
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inluminata graviditates et partus adferat maturitatesque gi-

*T^^' gnendi, Quae copulatio rerum et quasi consentiens ad mundi
incolumitatem coagmeiitatio^naturae quem non movet, hunc
horum nihil umquam reputavisse certo scio.

"^^^^ Age, ut a caelestibus rebus ad terrestres veniamus, quid 5

est in his, in quo non naturae ratio intellegentis appareat?

Principio eorum, quae gignuntur e terra, stirpes, et stabili-

tatem dant iis^ quae sustinentur, et e terra sucum trahunt^

quo alantur ea^ quae radicibus continentur^ obducunturque

libro aut cortice trunci^ quo sint a frigoribus et caloribus tutiores. lo^ T^m vero vites sic claviculis adminicula tamquam manibus appre-

hendunt atque ita se erigunt, ut animantes. Quin etiam a

caulibus, si propter sati sint^ ut a pestiferis et nocentibus

12lrelu^re dicuntur nec eos ulla ex parte contingere. Ani-

mantium vero quanta varietas est^ quanta ad eam rem vis, 15

ut in suo quaeque genere permaneat! Quarum aliae coriis

tectae sunt^ aliae villis vestitae^ aliae spinis hirsutae; pluma alias,

alias squama videmus obductas^ alias esse cornibus armatas,

alias habere effugia pinnarum. Pastum autem animantibus

large et copiose natura eum, qui cuique aptus erat, com- 20

paravit. Enumerare possum^ ad eum pastum capessendum
conficiendumque quae sit in figuris animantium et quam sollers

,
' / subtilisque discriptio partium quamque admirabilis fabrica

offc speciell vom M^Mi^m^ g^-

braucht. DaB der w emstock gegen
den Kohl eine gewisse Abneigung
habe, wird auch sonst von den Alten
berichtet. Plin. n. h. XVU, 24: odit

(vitis) et caulem et holus omne,
15. quanta ad eam rem vis '"^i^-,^

viel gehort dazu'.
'"''^'

16. quaeque. Animans wird so-

wohl als Maskul. u. Neutr., als

auch als Femin. gebraucht. Zum
Gedanken vgl. § 128 a. A.

permaneat, Wir wissen indes, daB
gewisseG-attungenausgestorbensind
und noch aussterben.

coriis tectae, die Pachydermen.
17. pluma — squama, der Sing.

kollektivisch, wie bei pluma regel-

maOig, wenn nicht die Verschieden-
heit der das Gefieder tragenden
Individuen in Betracht kommt.

19. effugia pinnarum 'die Mog-
lichkeit zu fliehen mittelst —\ Ygl.
Hirt. b. Gr. VIII, 24,4: ut nullum
reditum Jiaheret in civitatem 'die

Moglichkeit zuruckzukehren'.
:

21. Enumerare, nicht ^aufzahlen

,

sondern 'ausfiihrlich darlegen'.

V / ^ 1. partus adferat, s. z. II, 50.^iM^^ Kap. 47. § 120-129. Die
Wunder des vegetabilischen
und animalischen Lebens,
§ 130—133 die absolute Zweck-
maBigkeit in der Natur, die
nur den Vorteil der Menschen
im Auge zu haben scheint,
beweisen das Walten einer
gottlichen Vorsehung.

7. stirpes kann sowohl Steng^el

als Wurzeln bedeuten. DalT man
hier mehr an erstere zu denken
hat, zeigt das folgende quae sus-

tinentur Vas aufrecht steht'.

9. quae radicibus continentur sc.

a terra. S. II, 26 z. stirpibus infixa.

10. libro aut cortice. Liber ist ge-

wohnlich die innere, cortex die auBe-
re Rinde der Pflanzen. Cicero scheint

hier unter liber diinne und unter cor-

tex starke Rinde zu verstehen.

11. tamquam manibus. Vgl. Cat.

Mai. 52 : Vitis quidem, ut se erigat,

claviculis suis quasi manibus^ quid-

quid est nacta, complectitur.

12. a caulibus. Caulis, im allgemei-
nen der Stengel jeder Pflanze, wird
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membrorum. ODinia enim, quae quidem intus inclusa sunt^

ita nata atqueita locata sunt^ ut nihil eorum supervacaneum sit,

nihil ad vitam retinendam non necessarium. Dedit autem 122

eadem natura beluis et sensum et appetitum^ ut altero conatum
5 haberent ad naturales pastus capessendos^ altero secernerent

pestifera a salutaribus. lam vero alia animalia gradiendo, alia

serpeiido ad pastum accedunt^ alia volando^ alia nando, cibumque
partim oris hiatu et dentibus ipsis capessunt, partim unguium
tenacitate arripiunt, partim aduncitate rostrorum, alia sugunt,

10 alia carpunt^ alia vorant^ alia mandunt; atque etiam aliorum
ea est humilitas, ut cibum terrestrem rostris facile contingant;

quae autem altiora sunt, ut anseres, ut cygni, ut grues^ ut 123

cameli^ adiuvantur proceritate coUorum; manus etiam data

elephanto est^ quia propter magnitudinem corporis difficiles

15 aditus habebat ad pastum. At quibus bestiis erat is cibus, 48
ut alterius generis bestiis vescerentur^ aut vires natura dedit

aut celeritatem. Data est quibusdam etiam machinatio quae- . .

dam atque soUertia, ut in araneolis aliae quasi rete texunt, CVcx-h...#^

ut, si quid inhaeserit, cojoKciant^ aliae autem ex inopinato
20 observant et, si quid incidit, arripiunt idque consumunt.

3. Bedit natura etc. Diese teleo-

logischeWeltanschauung der Stoiker
bekampfen die Epikureer, indem
sie jenen eine Verwechselung von
Zweck und Folge zum Vorwurf
machen. Die Epikureer sagen: Die
Vogel fliegen, weil sie Fliigel haben,
nicht aber haben dieselben Fliigel,

um fliegen zu konnen.
4. conatum 'den Trieb'.

5. dentihus ipsis, s. 1, 25 z. i^psa mens,
10. carpunt. Ov. Met. I, 299:

gramen carpsere capellae.

12. quae auteni altiora sunt ent-

spricht anakoluthisch dem voran-
gehenden aliorum.

13. manus, das gewohnliche
Wort fiir den Riissel des Elefanten.

Curt. VIII, 14, 27 : terrihilis illa facies

erat, cum manu arma virosque cor-

riperent elephanti.

15. hahehat. Das Imperfect. be-
zeichnet den Zeitpunkt in der Ver-
gangenheit, in welchem, wie an-

genommen wird, die Elefanten von
der Natur noch nicht mit einem
Riissel ausgestattet waren , der erst

dann hinzugefugt wurde, als die

Notwendigkeit sich herausstellte.

16. alterius generis, dieHdschr. ali-

is. Der Genetiv alterius vertritt bei

Cicero nicht selten die ungebrauch-
liche Genetivform alius. Vgl. ad Att.

I, 5, i: mihi omnia, quae iucunda ex
humanitate alterius accidere possunt,

ex illo accidehant. — Die Alten glaub-
ten, daO die Tiere sich nicht von Tie-

ren ihrer eigenen Grattung nahrten,
18. ut in araneolis, s. 1,67 z. in

Venere Coa. Sonst wiirde bei der par-

titiven Apposition das Gewohnliche
der Nominat. sein: ut araneolae —
aliae — aliae. Vgl. jedoch de fin. III,

63 : ut in memhris alia sunt tamquam
sihi nata, alia etiam ceterorum mem-
hrorum usum adiuvant, sic hestiae etc.

19. ex inopinato, Bei der Wahl
dieses Ausdruckes war mehr das
folgende arripiunt als das zunachst
stehende ohservant maBgebend, da
ex inopinato die Uberraschung be-
zeichnet, welche durch das plotz-

liche Eintreten eines Ereignisses
hervorgerufen wird.

20. si quid incidit. Es v/ird

unterschieden zwiscben netzweben-
den Spinnen und den springenden
oder laufenden Spinnen, den soge-
nannten Jagdspinnen, welche, ohne
Netze zu weben, sich aus dem Ver-
steck heraus auf die Opfer, welche
in ihren Bereich kommen, losstiirzen,

11*
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Pin^ vero (sic enim Graeoe dicitur) duabus grandibus patula

conchis cum parva squilla quasi societatem coit comparandi
cibi, itaque, cum pisciculi parvi in concbam hiantem innata-

verunt, tum admonita squillae [pina] morsu comprimit conchas.

124 Sic dissimillimis bestiolis communiter cibus quaeritur. In quo
admirandum est, congressune aliquo inter se an iam inde ab
ortu natura ipsa congregatae sint. Est etiam admiratio non
nulla in bestiis aquatilibus iis^ quae gignuntur in terra; veluti

crocodili fluviatilesque testudines quaedamque serpentes ortae

extra aquam, simul ac primum niti possunt, aquam perse-

quuntur. Quin etiam anitum ova gallinis saepe supponimus;

e quibus pulli orti primo aluntur ab iis ut a matribus, a qui-

bus exclusi fotique sunt, deinde eas relinquunt et effugiunt

sequentes, cum primum aquam quasi naturalem domum videre

potuerunt. Tantam ingenuit animantibus conservandi sui

ywiBjeAQ natura custodiam. Legi etiam scriptum esse avem quandam,

^"Jji^.,,^^ "^quae platalea nominaretur; eam sibi cibum quaerere advolantem
ad eas aves, quae se in mari mergerent; quae cum emer-

sissent piscemque cepissent^ usque eo premere earum capita

mordicus^ dumillae captum amitterent, in quod ipsa inyaderet.

1. Pma, griech. nLvr] \die Steck-

'^Tsquilla, ein kleiner Seekrebs,

pinoteres, Pinnenwachter genannt
(de fin. III, 63), weil man annahm,
daB er in der Mantelhohle der

ipina wohnend , diese , die nicht

sehen kann, auf die nahende Ge-
fahr aufmerksam macbe. Die
neuere Naturwissenschaft lehrt, daO
an ein solches Compagniegeschaft,
wie es an unserer Stelle geschildert

wird, nicht zu denken ist, sondern
daB der Seekrebs unter die Klasse
der schmarotzenden Tiere zu
rechnen ist, welche Schutz und
Nahrung bei anderen suchen.

societatem coit, s. 97 z. impetum
moveri.

4. [jpina] wurde als Korrektur zu

squillae hinzugefiigt, nachdem letz-

teres in squilla (so haben die besten
Hdschr.) verderbt worden war.

5. dissimillimis hestiolis. Wegen
des Dativ s. I, 94 z. liomini.

In quo admirandum est 'dabei
muBman sich verwundernd fragen

,

wie de fin. I, 4: in quo admirer,
cur in gravissimis rebus non de-

lectet eos sermo patrius.

7. congregatae sint, von zweien

gebraucht, wie p. Quint. 52: is,

quicum te voluntas congregasset.

Est admiratio 'man muB sich

verwundern', ebenso cautio^ duhi-

tatio, divisio, distinctio est.

8. in hestiis 'iiber die Tiere' eig.

'betreffs der Tiere'. S. I, 75 z. in

Venere Coa u, Yerr. IT, 20: causa,

in qua ne tenuissima quidem duhi-

tatio posset esse.

10. niti,s\ch aufdenBodenaufstem-
men zum Zweck der Fortbewegung,
vorziiglich von Reptilien gesagt.

11. anitum, die altere Form fur

anatum, Neue, Formenl. P 148.

13. exclusi fotique sunt
,

vgl.

§ 129 z. E. Excludere und excudere
sind stehende Ausdriicke vom Aus-
briiten der Eier.

16. custodiam statt curam^ neben
conservandi eine Art Pleonasmus.

17. platalea, bei Plin. n. h. X, 40

platea genannt, der Loffeh-eiher.

Das was Cicero von dem Abjagen
der Beute erzahlt, hat man bei der

Raubmove (Lestris) beobachtet;

die andere Eigentiimlichkeit, die

Muscheln zu verschlingen und
wieder auszuspeien, schreibt Arist.

h. a. IX, 10 dem Pelikan zu.

20. amitterent, s. z. T, 66.
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Eademque haec avis scribitur conchis se solere complere, eas-

que cum stomachi calore concoxerit, evomere atque ita eligere

ex iis^ quae sunt esculenta. ^Ranjie autem marinae dicuntur 125

obruere sese harena solere et moveri prope aquam^ ad quas

quasi ad escam pisces cum accesserint^ confici a ranis atque

consumi. Mihio est quoddam bellum quasi naturale cum
corvo; ergo alter alterius ubicumque nanctus est ova frangit.

Illud vero ab Aristotele animadversum^ a quo pleraque, quis

potest non mirari? grues cum loca calidiora petentes maria

transmittant, trianguli efficere formam; eius autem summo
angulo aer ab iis adversus pellitur, deinde sensim ab utro-

que latere, tamquam remis^ ita pinnis cursus avium levatur.

Basis autem trianguli^ quem efficiunt grues, ea tamquam a

puppi ventis adiuvatur, eaeque in tergo praevolantium coUa
et capita reponunt; quod quia ipse dux facere non potest,

quia non habet, ubi nitatur, revolat, ut ipse quoque quiescat;

in eius locum succedit ex iis^ quae adquierunt^ eaque vicissi-

tudo in omni cursu conservatur. Multa eius modi proferrel26

possum^ sed genus ip^u.m videtis. lam vero illa etiam notiora^

quanto se opere custodiant bestiae, ut in pastu circumspectent,

ut in cubilibus delitiscant. Atque illa mirabilia, quod (ea quae 50
nuper [id est paucis ante saeclis] medicorum ingeniis reperta

I. scrihitur, die personliche Kon-
struktion, wie Tusc. I, 114: qui
lioc ei muneris dedisse scribitur.

3. Ranae marinae, der Seeteufel,

Lophius piscatorius, ein im Mittel-

meer heimisclier Raubfisch, welcher
Ahnlichkeit mit einem Frosche
hat. Arist. h. a. IX, 37 erzahlt

von ihm, daB er seine fiihler-

artigen Stacheln, die sich nach der
Spitze zu knollenformig erweitern,

gleichsam als Koder fiir die Fische
ausstrecke, w^ahrend er sich selbst

im Schlamm und Sand verberge. Tn

diesem Sinne ist die kompendiose
Darstellung Ciceros zu verstehen.

8. ah Aristotele. Diese Beobach-
tung findet sich nicht in den er-

haltenen Schriften des Aristoteles.

10. efficere — peUitur, wegen des
Uberganges aus der orat. obliqua
in die orat. recta s. I, 123 z. fuisset.

II. aer— adversus, die vor ihnen
befindliche Luft, welche sie zu durch-
schneiden haben.
sensim=paulum, eig.'kaum merk-

lich'. Der Fliigelschlag auf den bei-

den Seiten des Dreieckes fallt fiir

die Erleichteruno^ des Fluo^es in der

angegebenen Formation weniger ins

Gewicht.
14. a puppi ventis, s. I, 30 z. sine

corpore deum. Dafiir Verg. Aen.
III, 130: surgens a puppi ventus.

15. capita reponunt. Wenn auch
dies nicht feststeht, so ist doch die

andere Beobachtung, daO die Fiihrer

des Zuges oft abwechseln, richtig.

19. genus ipsum, im G-egensatz

zu den einzelnen Beispielen, die

Wahrheit, die Thatsacbe im all-

gemeiuen, dafi man namlich im
Tierreich iiberall der grofiten Zweck-
mafiigkeit begegnet, von der auf
das Wirken einer natura intellegens

geschlossen werden mufi.

illa etiam notiora, iiber die Aus-
lassung von sunt in dieser Form
der transitio s. I, 20z. illa palmaria.

21 quae nicper — reperta sunt.

Zum Gedanken vgl. Plin. n. h,

XXIX, 4: vomitiones quoque hoe
animal hominihus monstrasse videtur^

— Wegen nupcr 'erst jiingst' vgl,

111,36: tum 'erst dann, de ofiP. I!,

75: modo 'erst seit kurzem'. Da
nuper haufig von einer ziemlich
fernen Vergangenheit gesagt wird,
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sunt) vomitione canes^ purgantes autem alvos ibes Aegyptiae

curantur. Auditum est pantheras^ quae in barbaria venenata

carne caperenturj remedium quoddam habere^ quo cum essent

usae, non morerentur; capras autem in Creta feras, cum essent

confixae venantis sagittis^ herbam quaerere^ guae dictamniî voca-

retur, quam cum gustavissent^ sagittas excidere dicunt e cor-

127pore. Cervaeque paulo ante partum perpurgant se quadam
herbula, quae seselis dicitur. lam illa cernimus, ut contra

vim et metum suis se armis quaeque defendant, cornibus tauri^

apri dentibus, morsu leones; aliae fuga se, aliae occultatione

tutantur, atramenti effusione sepiaey torpore torpedines^ multae

etiam insectantes odoris intolerabili foeditate^ depellunt.

51 Ut vero perpetuus mundi esset ornatus, magna adhibita

cura est a providentia deorum, ut semper essent et bestiarum

genera et arborum omniumque rerum, quae a terra stirpibus

continerentur. Quae quidem omnia eam vim seminis habent
in se, ut ex uno plura generentur; idque semen inclusum est

in intuma parte earum bacarum^ quae ex quaque stirpe fun-

duntur, isdemque seminibus et homines adfatim vescuntur et

128 terrae eiusdem generis stirpium renovatione complentur. Quid
loquar, quanta ratio in bestiis ad perpetuam conservationem

earum generis appareat? Nam primum aliae mares^ aliae

feminae sunt, quod perpetuitatis causa machinata natura est,

deinde partes corporis et ad procreandum et ad concipiendum
aptissimae, et in mare et in femina commiscendorum corporum
mirae libidines. Cum autem in locis semen insedit, rapit

omnem fere cibum ad sese eoque saeptum fingit animal; quod

und es auf eine genauere Zeit-

bestimmung liier nicht ankommt,
so ist hocnst walirscheinlich der
folgende Zusatz unecht.

1. vomitione, hervorgerufen durch
Orasfressen.

purgantes, dadurch, daB sie sich

mit ihren langen Schnabeln ein

Klystier geben.
ibes, s. I, 101.

5. venantis, eine Verbesserung Al-

lens statt des hdschr. venenatis, ein

Schreibfehler, der durch das vorauf-

gehende venenata came iiervorgeru-

fen zu sein scheint. Denn daO raan
die Ziegen mit vergifteten Pfeilen ge-

schossen habe, istunwahrscheinlich;
Arist. h. a.IX, 6, welcherdieselbeGe-
schichte erzahlt, weiB davon nichts.

dictamnus. Auch sonst wird von
den Alten diesem nach dem Berge
Dikte auf Kreta benannten Kraute
eine solche Kraft zugeschrieben.

Arist. h. a.lX, 6. Verg. Aen. XII, 412.

9. metum, meton., das was
Furcht einfloBt, die Gefahr. Ov.
Met. IV, 111: loca plena metus.

quaeque, der Plural, um die ein-

zelnen Gattungen zu bezeichnen.
Wegen der Stellung s. § 58.

11. torpedines, die Zitterrochen,

welche durch elektrische Schlage
betauben.

12. ordoris — foeditate, z. B. der
Iltis und das, allerdings den Alten
unbekannte, in Amerika lebende
Stinktier.

13. mundi ornatus, s. z. II, 118.

15 omniumque — continerentur,

s. II, 26 z. stirpibus infixa.

18. funduntur 'in Fiille hervor-

gebracht werden'. Ebenso II, 83;

129. — Wegen stirpe s. z. II, 26.

26. in locis, loci= uterus, griech.

TOTtOi.

27. eoque saeptum, wenn der

1
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cum ex iitero elapsum excidit^ in iis animantibus^ quae lacte

aluntur, omnis fere cibus matrum lactescere incipit^ eaque,

quae paulo ante nata sunt^ sine magistro duce natura mammas
appetunt earumque ubertate saturantur. Atque ut intellegamus

nihil horum esse fortuitum^ et liaec omnia esse opera providae

soUertisque naturae^ quae multiplices fetus procreant^ ut sues,

ut canes, iis mammarum data est multitudo; quas easdem
paucas habent eae bestiae^ quae pauca gignunt. Quid dicam^ 129

quantus amor bestiarum sit in educandis custodiendisque iis,

quae procreaverunt, usque ad ^um fin^j^^dum possint se ipsa

defendere? etsi pisces, ut aiunt, ova cum genuerunt, relin-

quunt; facile enim illa aqua et sustinentur et fetum fundunt.

Testudines autem et crocodilos dicunt^ cum in terra partum 52
ediderint, obruere ova, deinde discedere; ita et nascuntur et

educantur ipsa per sese. lam gallinae avesque reliquae et

quietum requirunt ad pariendum locum et cubilia sibi nidos-

que construunt eosque quam possunt mollissime substernunt,

ut quam facillime ova serventur; e quibus pullos cum ex-

cuderunt, ita tuenturj ut et pinnis foveant^ ne frigore lae-

dantur, et, si est calor a sole^ se opponant. Cum autem puUi
pinnulis uti possunt, tum volatus eorum matres prosequuntur,

reliqua cura liberantur. Accedit ad non nullorum animantium 130

et earum rerum^ quas terra gignit, conservationem et salutem

hominum etiam sollertia et diligentia. Nam multae et pecudes

et stirpes sunt, quae sine procuratione hominum salvae esse

non possuut. Magnae etiam opportunitates ad cultum homi-
num atque abundantiam aliae aliis in locis reperiuntur.

Aegyptum Nilus irrigat et, cum tota aestate obrutam opple-

tamque tenuit, tum recedit mollitosque et oblimatos agros

Saine rings von Nahrungsstoff ein-

gesclilossen ist, bildet er aus sicb

heraus das Gescliopf.

I. elapsum excidit. Ygl. off. I, 77:

de manibus audacissimorum civium
delapsa arma ipsa ceciderunt.
Prop. IV, 4, 64: ipsaque in Oceanum
sidera lapsa cadunt.

4. ut intellegamus — data est.

tiber das Verhaltnis des Vorder-
satzes zu dem Nachsatze s. I, 17 z.

de natura agehamus.
10. ad eum finem, dum 'bis zu

dem Zeitpunkte, wo, solange bis'.

Verr. I, 16: ea mansit usque adeum
finem, dum iudices reiecti sunt.

II. etsi^quamquamheschmBkeiidi
^ allerdings, freilich^ wie nicht selten

bei Cicero. Das folgende enim be-
grundet den zu erganzenden Ge-

danken: Jedoch das spricht nicht

gegen meine Behauptung.
12. aqua gehort auch zu fetum

fundunty da erst durch das Wasser
die Eier in den Stand gesetzt wer-
den, die junge Brut hervorzubringen.

14. nascuntur — ipsa per sese.

Von den Eiern wird ausgesagt,

was nur von den auskriechenden
Jungen gelten kann.

18. excuderunt , s. 124 z. exclusi.

22 reliqua cura = reliquarum
rerum cura, eine Attraktion, ahn-
lich wie die II, 27 (Quam simili-

tudinem) erv/ahnte. Vgl. Tac. Annal.
I, 10: comparatione deterrima sibi

gloriam quaesivisse = comparatione
deterrimi hominis.

28. tota aestate, von Mitte Juli

bis Mitte Oktober. Herod. II, 19.
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ad sereadum relinquit. Mesopotamiam fertilem efficit Euphrates^

in quam quot annos quasi novos agros inveliit. Indus vero^

qui est omnium fluminum maximus^ non aqua solum agros

laetificat et mitigat^ sed eos etiam conserit; magna.m enim
vim seminum secum frumenti similium dicitur deportare. 5

ISlMultaque alia in aliis locis commemorabilia proferre possum^

53 multos fertiles agros alios aliorum fructuum. Sed illa quanta

benignitas naturae^ quod tam multa ad vescendum, tam varia

et tam iucunda gignit, neque ea uno tempore anni^ ut semper
et novitate delectemur et copia! Quam tempestivos autem lo

deditj quam salutares non modo hominum^ sed etiam pecudum
generi, iis denique omnibus, quae oriuntur e terra^ ventos

E quorum flatu nimii temperantur calores; ab isdem
etiam maritimi cursus celeres et certi deriguntur. Multa prae-

I32tereunda sunt [et tamen multa dicuntur]. Enumerari enim i5

non possunt fluminum opportunitates^ aestus maritimi [mul-

tum] accedentes et recedentes^ montes vestiti atque silvestres^

salinae ab ora maritima remotissimae, medicamentorum salu-

tarium plenissimae terrae^ utilitates denique innumerabiles ad

victum et ad vitam necessariae. lam diei noctisque vicissitudo 2a

conservat animantes tribuens aliud agendi tempus^ aliud quie-

1. Euphrates, Plin. n. li. V, 26:

increscit auiem (Euphrates) et ipse

Nili modo statis diehus paulum
diffusus ac Mesopotainiam inundat.

2. quot annos^ eig. alle Jahre
hindurch, beriihrt sich nahe mit
quot annis, da man von dem, was
sich alle Jahre wiederholt, auch
sagen kann, dafi es wahrend dieses

durch quot annis fixierten Zeit-

raumes geschieht.

3. maximuSj eine irrttimliche

Vorstellung, die viele der alten

Schriftsteller mit Cicero teilen. —
Wegen des Maskul. s. Ell.-SeyfF.

Gr. 132 A 2.

4. laetificat 'diingt'. Plin. n. h.

XVill, 12: faha solum laetificat

stercorisvice. — miiigat^loQkQYt auf

.

5. frumenii similium. Ahnlich sagt
Strabo XV, p. 694, daD in Indien
wachse: glxov ccvto^^vrj nvqcp TcaQa-

TcXriOLov. Mit den Uberschwemmun-
gen des Indus bringt er jedoch diese

Erscheinung nicht in Verbindung.
7. aliorum fructuum. Fertilis

mii dem Genet, relat. findet sich

^
bei Cicero nur an dieser Stelle, bei

I andern Prosaikern nicht selten. Vgl.

Liv. V, 34, 2 : Gallia frugum homi-
numque fertilis. Sall. lug. XVII, 5

:

ager frugum fertilis.

12. ventos Etesias, die wahrend
der Hundstage in den Mittelmeer-
landern wehenden Nordwestwinde.

14. celeres et certi, die Folge von
deriguntur, so daB die Seefahrten
schnell und sicher von statten gehen. .

15. [et tamen multa dicunturj
die Randbemerkung eines ungedul-
digen Lesers, welcher Cicero trotz

des mit ynuUa praetereunda sunt
angekundigten Schlusses in dem-
selbeu Thema fortfahren sieht.

16. [multumj scheint entstanden
zu sein aus einer iibergeschriebenen
Variante ttmi — tum (tum accedentes'^

tum reced.J.

17. vestiti sc. florihus, herhis. Cf.

II, 98.

18. salinae ah ora marif. remot.

Natiirliche Salzlager, im Gegen-
satz zu dem vermittelst Seewassers
z. B. in den Salinen von Ostia

kiinstlich gewonnenen Salze.

19. utilitates, eine Verbesserung \ yl
- - s.

I

'
Kochs statt des hdschr. art

z. I, 38, v^I. II, 145.
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scendi. Sic undique omni ratione concluditur mente con-

silioque divino omnia in lioc mundo ad salutem omnium con-

servationemque admirabiliter administrari.

Hic quaeret quispiam^ cuiusnam causa tantarum reruml33
5 molitio facta sit; arborumne et herbarum? quae quamquam
sine sensu sunt^ tamen a natura sustinentur. ' At id quidem
absurdum est. An bestiarum? Nibilo probabilius deos mu-
tarum et nihil intellegentium causa tantum laborasse. Quo-
rum igitur causa quis dixerit effectum esse mundum? Eorum

10 scilicet animantium^ quae ratione utuntur. Hi sunt di et

homines, quibus profecto nihil est melius; ratio est enim,

quae praestet omnibus. Ita fit credibile deorum et hominum
causa factum esse mundum quaeque in eo [mundo] sint om-
nia, Faciliusque intellegetur a dis immortalibus hominibus 54

15 esse provisum, si erit tota hominis fabricatio perspecta omnis-

que humanae naturae figura atque perfectio. Nam ciim tri- 134

bus rebus animantium vita teneatur, cibo^ potione, spiritu,

ad haec omnia percipienda os est aptissimum^ quod adiunctis

naribus spiritu augetur. Dentibus autem in ore constructis

2J manditur^^latque extenuatur ab iis et molitur cibus. Eorum
adversi acuti morsu dividunt escas, intimi autem conficiunt^

qui genuini vocantur, quae confectio etiam a lingua adiuvari

§ 138—167. Vierter Hauptteil.
Die besondere Pursorge der
Gottlieit fiir die -Mensehen.
Dieselbe wird zunaclist be-
wiesen aus dem kunstvollen
Bau seines Korpers und der
Tr efflichkeit seiner geistigen
Anlagen. § 133— 153.

6. a natura, hier in dem speciellen

Sinne von cpvGig. S. §§ 33 u. 82.

8. tantum lahorasse trilFt nicht
die wahre Ansicht der Stoiker.

VgL I, 22, II, 59 und III, 92: dicere

soletis nihil esse, quod deus efficere

non possit et qxiidem sine lahore ullo.

ip. di, die Welt, die Gestirne
und die personifizierten AuOerungen
der gottlichen Kraft

12. omnihus = omnihus rehus, wie
II, 36.

deorum et hominum causa, ein

allgemein verbreiteter stoischer

Lehrsatz. S. § 154.

15. fahricatio 'Organismus^ in

demsellDen Sinne Acad. II, 86: con-
structio.

17. teneatur = retineatur, conser-

vetur, wie II, 31.

19. augetur 'wird reichlich ver-

sehen mit, nimmt reichlich in

Deniihus — constructis, der Ablat,

abs. obgleich das Subjekt im Haupt-
satze wiedsr vorkommt. Beispiele

eines solchen Gebrauches des Ablat.

abs. finden sich bei Cicero mehrere,
i

wenn der Inhalt des Partizipial-

satzes nachdriicklich hervorgehoben
werden v^oll, wie hier, wo nach der
Erwahnung des Mundes im all-

gemeinen auf die einzelnen Teile
^

desselben iibergegangen wird. P.

Sest. 54: spirante etiam repuhlica

ad eius spolia detrahenda advola-

verunt; p. Cael. 4, lo: fuit assiduus
mecum praetore me. Vgl. 143
somno coniventihus.

21. adversi sc. dentes. DaB zu

diesem Begriff noch ein Attribut
tritt-, ist ebenso wenig auffallig

wie III, 22: vetus hrevis et acuta
conclusio. Tusc. V, 61 : pulcherrimo
textili stragulo; Verr IV, 81: homi-
nihus novis industriis.
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1S5 videtur. Linguam autem ad radices eius haerens excipit s/^^

stomachus^ quo primum inlabuntur ea, quae accepta sunt

ore. Is utraque ex parte tosillas attingens palato extremo
atque intimo terminatur. Atque is agitatione et motibus
linguae cum depulsum et quasi detrusum cibum accepit^ item 5

depellit. Ipsius autem partes eae^ quae sunt infra quam id,

quod devoratur^ dilatantur, quae autem supra^ contrabuntur.

136 Sed cum aspera arteria (sic enim a medicis appellatur) Qstium

babeat adiunctum Hnguae radicibus paulo supra^ quam ad

linguam stomachus adnectitur, eaque ad pulmones usque per- lo

tineat excipiatque animam, eam quae ducta est spiritu^

eandemque a pulmonibus respiret et reddat, tegitur quodam
quasi operculo, quod ob eam causam datum est, ne^ si quid

in eam cibi forte incidisset^ spiritus impediretur. Sed cum
alvi natura subiecta stomacho cibi et potionis sit receptaculum^ i5

pulmones autem et cor extrinsecus spiritum adducant^ in alvo

multa sunt mirabiliter effecta^ quae constat fere e nervis.

2. stomachiis 'der Sclilund, die

Speiserohre'.

4. agitatione — Unguae sollte in

demmit cttm eingefuhrtenTemporal-
satze stehen, eine gewisse Nach-
lassigkeit der Diktion.

5. item vor depelUt fehlt in den
Ildschr., scheint jedoch wegen des
unmittelbar vorhergehenden depuU
sum notwendig.

6. infra quam, nur an dieser

Stelle bei Cic, (vgl. Varro de r. r.

1, 41 : in ea [vite] paulo infra quam
insitum est, incidunt), aber ebenso
berechtigt wie ultra quam, und
§136 supra quam, Verbindungen,
die sich auch sonst bei demselben
finden. Orat. 139: rem supra feret,

quam fieri possit. — Die Speise-

rohre erweitert sich, um der zu-

gefilhrten Speise einen Durchgang
zu gewahren; ist dies geschehen,
so verengt sich dieselbe sofort

wieder.

8. aspera arteria, rqa%Bi(x aqzriQia

MieLuftrohre'. Aspera wird dieselbe

genannt in Beziehung auf ihre

AuOenseite, da die Wande der
Luftrohre aus einer Reihe iiberein-

ander liegender knorpeliger Ringe
bestehen, die am unteren Teile des
Halses durchfuhlbar sind.

12. quodam quasi operculo, dem
Kehldeckel

,
STnylcortLg.

13. si quid — incidisset *durch
ein etwaiges Hineinfallen

.

15. aJvi natura, s. I, 23 z. anmi
natura; alvus = alvus superior
(Cato d. r. r. 156) 'der Magen

.

16. cor. Es ist eine irrtiimliche

Vorstellung, wenn dem Herzen
dieselbenFunktionen wie der Lunge
zugeschrieben werden. Uberhaupt
enthalt dieser Abschnitt viele

Unrichtigkeiten; tiber mancherlei
hatte man schon zu Ciceros Zeiten
richtigere Ansichten, eine neue
Epoche der medizinischen Wissen-
schaft beginnt jedoch erst mit
Galenus, welcher in der Mitte des
zwerEen Jahrhunderts n. Chr. lebte.

adducant, dem Magen.

17. 6 nervis. Das Wort bezeich-

net sowohl Sehnen als Nerven.
Aristoteles nennt die letzteren

TCOQOi, die eisteren vsvqa:, die Ana-
tomie verdankt ihm die strenge

Scheidung zwischen beiden. (Hyrtl,

Anatom. p. 34.) Cicero denkt hier

natiirlich an Sehnen. In Wahrheit
besteht der Magen aus einem
Muskelfasergewebe, welches die

darunter liegenden Schleimhaute
einhilllt.
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Est autem multiplex et tortuosa arcetque et continet^ sive

illud aridum est sive umidum^ quod recepit, ut id mutari et

concoqui possit, eaque tum astringitur, tum relaxatur atque

omne^ quod accepit^ cogit et confundit^ ut facile et calore,

quem multum liabet^ et terendo cibo et praeterea spiritu

omnia cocta atque confecta in reliquum corpus dividantur.

In pulmonibus autem inest raritas quaedam et adsimilis 55
sppng^is^ mollitudo ad haurieiTirum spiritum aptissima^ qui

fumse contrabunt aspirantes^ tum in respiratu dilatant, ut

frequenter ducatur cibus animalis, quo maxime aluntur ani-

mantes. Ex intestinis autem secretus a reliquo cibo sucus 137

is^ quo alimur/ permanat ad iecur per quasdam a medio in-

Ij^^tigp, usque ad portas iecoris (sic enim appellantur) ductas

et derectas vias, quae pertinent ad iecur eique adhaerent.

Atque inde aliae alio pertinentes sunt, per quas cadit cibus

a iecore dilapsus. Ab eo cibo cum est secreta bilis eique

umores, qui e renibus profunduntur, reliqua se in sanguinem
vertunt ad easdemque portas iecoris confluunt, ad quas omnes

1. muUiplex et tortuosa giltmelir

von der Fortsetzung des Magens,
dem intestinum tenue, dem diinnen

Gedarm.

4. cdlore — spiritu. Weder die

Zufiihrung atmosphariscber Luft
durch das Atmen ist fiir die Ver-
dauung notwendig, noch befordert

dieselbe die Warme des Magens.
Die Alten dachten sich den Ver-
dauungsprozeB als eine Art Ab-
kochung, wie schon das Wort con-

coquere zeigt.

7. raritas 'das lockere Gefuge,
die Porositat'. Cicero iibersetzt

damit das griechische ccQcaorrjg.

Es scheint eine Neubildang zu
sein, wie das hinzugeftigte quae-

dam zeigt.

adsimilis spongiis mollitudo, s.

153 z. similis deoruni.

9. aspirantes, eig. anhauchend,
hauchend (vgl.If, 83 : aspiratio), hier

= exspirantes, ausatmend, ein Wort,
welches Cicero nicht gebraucht und
welches von spateren Prosaikern
gewohnlich im iibertragenen Sinne
fiir 'sterben angewendet wird. Die
Bedeutung von in respiratu 'beim
Einatmen' wird durch den Gegen-

satz bedingt, indem man gleich-

sam als Ersatz ftir die ausge-
stoBene Luft wieder neue in sich

aufnimmt. Sonst bedeutet das

Verbum respiro ausatmen, wie kurz
vorher : respiret et reddat und § 138

:

redditur respirando, oder schlecht-

weg 'atmen oder 'wieder zu Atem
kommen

.

11. sucus is, quo alimur, der

Milchsaft, chylus , der aus den
Lebensodtteln gewonnene Extrakt.

l^. permanat adiecur. Falschlich

wird vom Chylus angenommen,
was nur vom Venenblut gelten

kann. Der Chylus wird durch die

ChylusgefaBe , welche die Alten
noch nicht kannten, absorbiert und
dem Blute zugeftihrt.

a medio intestino = [isaevtsQLOv,

das Gekrose, die Bauchfellfalten,

welche die Gedarme einhiillen und
ihnen als Befestigungsmittel dienen,

In ihnen verlaufen eine Reihe
Venen, die in den Verdauungs-
organen wurzeln und sich zur vena
portae (Pfortader) vereinigen,welche
letztere in der porta iecoris miindet.

14. tnas 'Kanale'.

15. cibus = chylus.
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eius viae pertinent; per quas lapsus cibus in lioc ipso loco

in eam venam, quae cava appellatur, confunditur perque eam
ad cor confectus iam coctusque perlabitur, a corde autem in

totum corpus distribuitur per venas admodum multas in om-
138 nes partes corporis pertinentes. Quem ad modam autem

reliquiae cibi depellantur tum astringentibus se intestinis,

tum relaxantibus^ haud sane difficile dictu est, sed tamen
praetereundum est^ ne quid habeat iniucunditatis oratio. Illa

potius explicetur incredibilis fabrica naturae: nam quae spiritu

in pulmones anima ducitur^ ea calescit primum ipso ab

spiritUj deinde contagione pulmonum^ ex eaque pars redditur

respirando, pars concipitur cordis parte quadam, quem ven-

triculum cordis appellant^ cui similis alter adiunctus est^

in quem sanguis a iecore per venam illam cavam influit;

eoque modo ex bis partibus et sanguis per venas in omne
corpus diffunditur et spiritus per arterias. Utraeque autem
crebrae multaeque toto corpore intextae vim quandam in-

139 credibilem artificiosi operis divinique testantur. Quid dicam
de ossibus? quae subiecta corpori mirabiles commissuras
habent et ad stabilitatem aptas et ad artus finiendos ac-

commodatas et ad motum et ad omnem corporis actionem.

Huc adde nervos, a quibus artus continentur^ eorumque im-

1. eius sc. sanguinis.

omnes viae pertinent, nicht die

Leber, wie die Alten meinen,
sondern das Herz ist das Zentral-

organ ftir das Venonblut.

in hoc ipso loco. In der Nalie

der porta iecoris befindet sich die

vena cava , die groOte Vene der
unteren Korperbalfte.

3. confectus coctusque (cihus).

Nacli dem vorhergehenden se in

sanguinem vertunt hatte man ein-

fach sanguis erwartet.

4. per venas y bekauntlich nicht

durch die Venen, sondern durch
die Arterien, deren Funktionen die

Alten nicbt kannten.
9. fabrica 'Mechanismus'.
nam, s. I, 25 z. Thales enim.

10. ipso ah spiritu, wegen ipse

s. I, 25 z. ipsa mens, wegen ah § 92
z. conflagrare a.

12. cordis parte quadam — influit.

Von den beiden Herzkammern
hieBen dementsprechend die recbte
aiy.ciTi%ri (^^S v.aQdiaq %oLXia)^ die

linke dagegen nvavpiaTinri (Gralen.

us. part. VI, 7). S. § 136 die Bemerk.
z. cor,

16. spiritus per arterias. Die
Alten glaubten, daO in den Venen
Blut, dagegen in den Arterien Luft
sei. Man scbloB dies daraus, daB
man die letzteren nach dem Tode
leer fand, wabrend die Venen mit
Blut gefullt waren. Diesen Irrtum
hat zuerst Galen durch Vivisektion

widerlegt.

19. suhiecta, wie Stiitzen oder
Tragepfeiler.

commissuras
y

gemeint ist der
knorpelige Uberzug iiber den Ge-
lenken. Cels. VIII, 1: ignorari non
oportet plurima ossa in cartilaginem

desinere, nullum articulum non sic

finiri. Neque enim aut moveri posset.

nisi levi inniteretur , aut cum carne.

nervisque coniungi, nisi ea media.

quaedam materia committerei.
Roby. Vgl. § 150 r Digitorum molles

commissuras.
22. nervos, hier sowohl Sehnen

als Nerven, s. § 136.
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plicationem corpore toto pertinentem^ qui sicut venae et ar-

teriae a corde tractae et profectae in corpus omne ducuntur. ^ ,

Ad hanc providentiam naturae tam diligentem tamque soller-

tem adiungi multa possunt, e quibus intellegatur, quantae

5 res hominibus [a dis] quamque eximiae tributae sint. Quae
primum eos humo excitatos celsos et erectos constituit, ut

deorum cognitionem caelum intuentes capere possent. Sunt

enim in terra bomines, non ut incolae atque habitatores, sed

quasi spectatores superarum rerum atque caelestium, quarum
10 spectaculum ad nuUum aliud genus animantium pertinet.

Sensus autem interpretes ac nuntii rerum in capite tamquam
in arce mirifice ad usus necessarios et facti et collocati sunt.

Nam oculi tamquam speculatores altissimum locum obtinent,

ex quo phirima conspicientes fungantur suo munere; et aures, 141

15 cum sonum percipere debeant, qui natura sublime fertur,

recte in altis corporum partibus coUocatae sunt; itemque
nares et, quod omnis odor ad supera fertur^ recte sursum
sunt et, quod cibi et potionis iudicium magnum earum est,

non sine causa vicinitatem oris secutae sunt. Tam gustatus^

1. corpore toto, s. § 95 z. toto caelo.

2. a corde tractae. Dem ent-

sprechend behaupteten die meisten
Stoiker, daO das Herz der Sitz

der Seele sei, wahrend einige diesen
im Grehirne suchten (Sext. Emp. IX,

119). Auch Aristoteles hielt falsch-

lich das Herz fiir das Zentralorgan
der Nerven. Vgl. § 149. — tractae

ist attrahiert an arteriae, wie de
otF. I, 80 : ut nihil aliud nisi pax
quaesita esse videatur. Brut. 262:
omni ornatu orationis tamquam veste

detracta.

3. Ad hanc providentiam^ kurz fiir

ad haec, quae de providentia dixi.

Vgl. Liv. il, 7, 2: adiciunt miracula
huic pugnae, d. i. dem Berichte
iiber diese Schlacht.

6. [a disj DaO diese Worte ein
spaterer Zusatz sind, sieht man
daraus, daO im folgenden Satze
die Hdschr. zwar Qui^ aber statt

des Plur. consiituerunt den Sing.

constituit bieten. Dieser letztere

kann nicht verschrieben sein und
Qui (di) als Subjekt haben, da
Cicero im folgenden dann sicherlich

nicht deorum sondern sui cogni-

tionem geschrieben hatte. In diesem
und den nacbsten Paragraphen
wird der kunstvolle Bau des Men-

schen dem Wirken der Natur zu-

geschrieben, deshalb ist auch hier

nicht Qui sondern Quae das richtige.

6. primum, dem entspricht nach-
her Sensus autem. Vgl. I, 7; II, 142.

erectos constituit. Ov. Met. I, 85:

os homini suhlime dedit caelumque
tueri iussit et erectos ad sidera

tollere vultus.

8. in terra^ die Hdschr. ex terra,

eine Lesart, welche sich schwerlich
verteidigen laOt.

11. nuntii rerum. De leg. I, 26:

natura homini sensus tamquam sa-

telUtes attrihuit et nuntios. Vgl. I, 70.

tamquam in arce. Tusc. I, 20:

Plato (Tim. 70 A) triplicem finxit

animum, cuius principatum in capite

sicut in arce posuit.

17. sursum bezeichnet gewohnlich
die Richtung nach oben, selten wie
hier das Verweilen an einem Orte.

18. magnum ' wesentlich'.

cihi — earum, ein objektiver und
ein subjektiver Genet. von eineni
Worte abhangig, wie 145: quarum
iudicium est oculoriim; 168: canum
dominorum adulatio.

20. secutae sunt 'haben aufge-

sucht'. De off. I, 132: sermo sequa-

tur convivia; de leg. 11,3: amoeni-
tatem et saluhritatem hanc sequor.
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qui sentire eorumj quibus vescimur, genera debefc^ habitat in

ea parte oris^ qua esculentis et potulentis iter natura pate-

fecit. Tactus autem toto corpore aequabiliter fusus est, ut

omnes ictas omnesque minimos et frigoris et caloris appulsus

sentire possimus. Atque ut in aedificiis architecti avertunt

ab oculis naribusque dominorum ea, quae profluentia necessario

^ taetri essent aliquid habitura, sic natura res similes procul

'^^^ amandavit a sensibus. Quis vero opifex praeter naturam^^

qM niliil potest esse callidius, tantam soUertiam persequi

potuisset in sensibus? quae primum oculos membranis tenuis-

simis vestivit et saepsit; quas primum perlucidas fecit, ut

1«!^^ per eas cerni posset, firmas autem, ut continerentur; sed

lubricos oculos fecit et mobiles, ut et declinarent^ si quid

noceret^ et aspectum, quo vellent^ facile converterent; acies-

que ipsa^ qua cernimus, quae pupula vocatur^ ita parva est,

ut ea^ quae nocere possint^ facile vitet^ palpebraeque, quae
sunt tegmenta oculorum, moUissimae tactu^ ne laederent aciem,

aptissime factae et ad claudendas pupulas^ ne quid incideret,

et ad aperiendas^ idque providit ut identidem fieri posset

143 cum maxima celeritate. Munitaeque sunt palpebrae tamquam
vallo pilorum^ quibus et apertis oculis, si quid incideret,

repelleretur, et somno coniventibus, cum oculis ad cernendum
non egeremus^ tegerentur^ ut qui tamquam involuti quiescerent.

Latent praeterea utiliter et excelsis undique partibus saepiuntur.

Primum enim superiora siiperciliis obducta sudorem a capite

et fronte defluentem repellunt; genae deinde ab inferiore parte

tutantur subiectae leniterque eminentes; nasusque ita locatus

144 est, ut quasi murus oculis interiectus esse videatur. Auditus

autem semper patet; eius enim sensu etiam dormientes ege-

3. toto corpore, s. 96 z. toto caelo,

4. omnesqiie minimos , s. z. I, 67.

8. amandavit, hier im iibertra-

genen Sinne, eigentlich == relegavit.

10. quaeprimum oculos, dem ent-

spricht in § 144: Auditus autem,
wahrend mit dem zweiten primum
die Worte sed luhricos etc. korre-

spondieren.

1 1 . perlucidas — firmas, die Horn-
haut, cornea, v.Bqcctosidriq %iz(ov.

12. ut continerentur sc. memhra-
nae. — contineri in der intraLBsi-

tiven Bedeutung ^halten^ wTe Caes.

B. c. 1,25: cum agger altiore aqua
contineri non posset.

15. pupula, Deminut. z. pupa =
'noQTi^ wegen des auf der Nefczhaut
sich abspiegelnden Bildcheiis.

23. tegerentur fehlt in der Hdschr.
Da das Wovt fasfc dieselben Schrift-

ziige aufweistwie das vorhergehende
egereynus, so konnte es von einem
Abschreiber leicht iibersehen

werden. Das Subj. zu tegerentur

ist aus dem vorhergehenden Ablat.

oculis zu entnehmen. V/enn trofcz-

dem der Ablat. abs. vorher ge-

braucht wird, somno coniventibus

sc. oculis, so ist eine derartige

Konstruktion einerseits nicht ohne
Beispiel (s. § 134 z. Dentihus con-

structis), andererseits wird dieselbe

an unserer Stelle offenbar veran-

laOt durch das Streben nach sym-
metrischer Gliederung der Periode.

24. Latent — utiliter, s. U, 70 z.

creduntur stuUissime.
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mus; a qiio cum souus est acceptus, etiam e somno excitamur.

Flexuosum iter liabet^ ne quid intrare possit^ si simplex et

derectum pateret; provisum etiam, ut^ si qua minima bestiola

conaretur irrepere, in sordibus aurium tamquam in visco

5 inhaeresceret. Extra autem eminent quae appellantur aures

et tegendi causa factae tutandique sensus^ et ne adiectae

voces laberentur atque errarent, prius quam sensus ab iis

pulsus esset. Sed duros et quasi corneolos habent introitus

multisque cum flexibus^ quod his naturis relatus amplificatur

10 sonus; quocirca et in fidibus testudine resonatur aut cornu,

et ex tortuosis locis et inclusis soni referuntur ampliores.

8imiliter nares^ quae semper propter necessarias utilitates

patent^ contractiores habent introitus^ ne quid in eas^ quod
noceat, possit pervadere^ umoremque semper habent ad pul-

verem multaque ali^ depellenda non inutilem. Gustatus

praeclare saeptus est; ore enim continetur et ad usum apte

et ad incolumitatis custodiam. Omnisque sensus hominum
multo antecellit sensibus bestiarum. Primum enim oculi in 58
iis artibus, quarum iudicium est oculorum^ in pictis, fictis

20 caelatisque formis, in corporum etiam motione atque gestu

multa cernunt subtilius; colorum etiam et figurarum pulchri-

tudiyieniy tum venustatem atque ordinem et^ ut ita dicam^

2. intrare possit, si — pateret,

kurz fiir quodjieret, si pateret. Vgl.
de ofF. rn738 : Himc igitur ipsuni

anulum si liaheat sapiens, nihilo

plus sihi licere pittet peccare, quam
si non haheret = qua^n sihi licere

putaret, si non haheret.

6. neadiectae — laherentur^ damit
nicht die Tone, welche ihnen zu-

getragen werden, abgleiten, ihr

Ziel verfehlen.

8. pulsus esset, s. z. I, 26.

quasi corneolos, s. II, 14 z. quasi

cruentis.

9. multisque cum flexihus vertritt

die Stelle eines Attributs. Vgl. 111,

64 : animum cum intellegentia, II, 55

:

cursus cum constantia. S. {, 30 z.

sine corpcre.

his naturis 'Korper von solcher

Beschaffenheit'. Vgl. Tusc. I, 66:

nihil est in animis mixtum atque con-

cretum, nihil ne aut umidum quidem
aut flahile aut igneum. His enim in

naturis nihil inest, quod vim me-
moriae haheat.

10. testudine resonatur aut cornu.
Als Resonanzboden bei Saiten-

instrumenten verwendete man
Schildpatt und vorzaglich Horn.

18. antecellit sensihus hestiarum.

Dies konnte Balbus, der Wirklich-

keit widersprechend, behaupten,
weil die stoische Schule alle hohere
Erkenntnis des Menschen aus der
Wahrnehmung seiner Sinne als

ihrer urspriinglichen Quelle ab-

leitete. Dabei waren sich aber die

Stoiker wohl bewuBt, daB jene

Erkenntnis erst durch Abstraktion
aus dem Wahrgenommenen, also

durch geistige Thatigkeit gewon-
nen werde, was hier Balbus iiber-

sieht.

19. fictis caelatisque formis *in

den Werken der Plastik', welche
die Bildhauerkunst und Skulptur

in weiterem Sinne umfaOt. Dieser

werden dann mit corporum die

lebendigen Gestalten entgegen-
gesetzt.

21. colorum 'des Teints'. Off. I,

130: Formae autem dignitas coloris

honitate tuenda est.

pulchritudinem fehlt in den
Hdschr.
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deceiitiam oculi iudicaiit, atque etiam alia maiora. Nam et
^ virtutes et vitia cognoscunt; iratum propitium, laetantem

dolentem^ fortem ignavum^ audacem timidumque cognoscunt.

146Auriumque item est admirabile quoddam artificiosumque iudi-

cium^ quo iudicatur et in vocis et in tibiarum nervorumque
cantibus varietas sonorum^ intervalla^ distinctio et vocis genera
permulta^ canorum fuscum^ leve asperum^ grave acutum^ flexibile

durum, quae hominum solum auribus iudicantur. Nariumque
item et gustandi et pariter tangendi magna iudicia sunt.

Ad quos sensus capiendos et perfruendos plures etiam, quam
vellem^ artes repertae sunt. Perspicuum est enim^ quo com-
positiones unguentorum^ quo ciborum conditiones, quo cor-

—
^ porum lenocinia processerint.

lam vero animum ipsum mentemque hominis, rationem,

consilium, prudentiam qui non divina cura perfecta esse per-

spicit, is bis ipsis rebus mihi videtur carere. De quo dum
disputarem^ tuam mihi dari vellem^ Cotta^ eloquentiam. Quo
enim tu illa modo diceres! quanta primum intellegentia^ deinde

consequentium rerum cum primis coniunctio et comprehensio

esset in nobis: ex quo videlicet^ quid ex quibusque rebus

efficiatur . . . idque ratione concludimus singulasque res defini-

1. decentiam = svTtQSTtsiav^ eine

Neubildung Ciceros, deshalb ut

ita dicam. Er gebraucbt das Wort
noch de orat. IIT, 200.

3. timidumque. Die Kopula in

dergleichen paarweisen Gliede-

rungen stehfc bei Cicero YCreinzelfc

da. Ahnlich Liv. IX, 14, ii: servos

liberos, puheres impuhes, homines
iumentaque.

cognoscunt — cognoscunt, eine

gewisse Nachlassigkeit des Stiles,

der wir jedoch bei Cicero zuweilen
begegnen. S. § 165: diligunt —
diligunt.

4. iudicium, quo iudicatur, s. IT,

76 z. ab ea ratione, quae docet.

5. tihiarum nervorumque cantibus,

s. II, 22 z. canentes.

6. iMtmalli^ der Unterschied in

Beziehung auf Hohe und Tiefe der

Tone (Melodik), distinctio, in Be-
ziebung

.
auf die' Zeitdauer dey-

selben (Rhythmik).

7. fuscum^ eigentlich dunkel der

Farbe nach, auf die Stimme iiber-

ti agen 'dumpf. AIs Gegensatz hier-

zu dient neben canorum auch can-^'

didum. Quint. XI, 3, 15: candidai

et fusca vox. ,
- /

grave acutum 'tief, hoch'.

9. gustandi — iudicia = gustatus ,

iudicia , das Gerundium fiir das i

Verbalsubsfcantivum, wieTusc. I, 53 :/

fons et principium movendi == motusl
12. condttiones, nicht zu ver-

wechseln mit condiciones.

16. dum disputarem, das Tmperf.

erklart sich durch Attraktion an
das folgende vellem. Vgl. II, 3:

cum dixissem.

17. Quo — modo, s. I, 33 z. Quo
porro modo.

19. consequentium rerum, der
Genetiv zu dem Nominativ conse-

quentia.

coniunctio et comprehensio, s. § 26
z. fusio.

21 efficiatur . . . Nach Vahlens
Vermutung ist hinter efficiatur ein

Wort wie cognoscimus , iudicamus
ausgefallen, da man kaum sagen
kann concludere, quid efficiatur, und
da das idque 'und zwar' bei con-

cJudimus unmotiviert ist.
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mus circurn

s

criptegue complectimur; ex quo scientia intel-—

legitur quam vim liabeat qualis^^^e sit^ qua ne in deo quidem
est res ulla praestantior. Quanta vero illa sunt^ quae vos

Academici onfirmatis ^
et tollitis^ quod et sensibus et animo

5 ea^ quae extra sunt, percipimus atque comprebendimus ! ex 148

quibus coUatis inter se et comparatis artes quoque efficimus

partim ad usum vitae, partim ad oblectationem necessarias.

lam vero domina rerum^ ut vos soletis dicere, eloquendi vis,

quam est praeclara quamque divina! quae primum efficit^ ut

10 et ea, quae ignoramus, discere et ea^ quae scimus^ alios

docere possimus; deinde hac cohortamur^ hac persuademus^

hac consolamur adflictos, hac deducimus perterritos a timore^

hac gestientes comprimimus, hac cupiditates iracundiasque

restinguimus, haec nos iuris^ legum^ urbium societate devinxit,

15 haec a vita immani et fera segregavit. Ad usum autem ora- 149

tionis incredibile est, si diligenter attenderis^ quanta opera

machinata natura sit. Primum enim a pulmonibus arteria

usque ad os intimum pertinet, per quam vox principium a

mente ducens percipitur et funditur; deinde in ore sita lingua

20 est finita dentibus; ea vocem immoderate profusam fingit et

1. circumscripte Mn scharf be-

stimmten Grenzen'. De orat. I, 189:

JEst enirn definitio rerum earum,
quae sunt eius rei propriae, quam
definire voJmnus, drevis et circum-
scripta quaedam explicatio.

scientia. Die Wissenschaft ist nach
der Definition der Stoiker ein System
YonkunstmaOiggebildetenBegriffen.

5. percipimus atque comprehen-
dimus, dadurch entsteht die cpav-

taoCcc 'nccxaXrj7CTi'iir} der Stoiker

(comprehensio), die begriifliche Yor-
stellung, welche die objektive Wahr-
heit enthalt. Die Moglichkeit einer

solchenVorstellung leugnen die Aka-
demiker. S. I, 12 z. perciperentur.

ex quibus — artes efficimus. De
orat. I, 92 : Artem vero negabat (Char-
madas) esse ullam, nisi quae cognitis

penitusque perspectis rebus contine-

retur. Acad. II, 2 : ars vero quaepotest

esse, nisi quae non ex una aut dua-
hus, sed ex multis animi perceptioni-

hus constat,

7. ad usum — ad oblectationem.

Diese Einteilung der Kiinste ist Aris-

totelisch: TtQog ravoiynaia — TtQog

dLaycoyrjv. (Metaph. I, 1.)

8. ut vos soletis, Cotta in seiner

Eigenschaft als Redner. S. II, 1.

ClCERO , DE NATURA DEORUM.

Mit dem folgenden Lobe der Bered-
samkeit vgl. de orat. I, 30—35.

15. a vita immani segregavit.

Tusc. V, 5 wird dieser civilisierende

EinfluB der Philosophie zuge-
schrieben. Der scheinbare Wider-
spruch wird gelost durch de orat.

III, 60: sapienter sentiendi et ornate

dicendi scientiam re cohaerentes. Ygl.
auch de inv. I, 1.

17. arteria sc. aspera. S. § 136.

18. principium a mente ducens.

Zu der Annahme, daO der Sitz der
mens, des TiyByLOwaov^ in der Brust
resp. im Herzen sei (§ 139), kamen
die Stoiker vorziiglich durch die

Erwagung, daO die Stimme, der
unmittelbarste Ausdruck des Ge-
dankens, aus der Brust hervor-

dringe. Sie definieren deshalb die

Stimme olsTtvsvfjiadLatSLVovaTtd xov
rjyL^ovinov ^s%ql (paQvyyog nal ylcox-

trjg. (Plut. plac. IV, 19, Diels p.411.)
19. percipitur. Vgl. § 141: aures,

cum sonum percipere debeant.

W.vocem immoderateprofusam, der
|

Gegensatz vocis moderatio (de leg. I,
|

27, de orat. III, 174) 'die ModuIation|
der Stimme'. Der erste Ausdruckj
bezeichnet demnach den unartiku-l
lierten Laut. ^

12
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^terminat atqne sonos vocis distinctos et pressos efficit, cnm
et dentes et alias partes pellit oris. Itaqne plectri similem

lingnam nostri solent dicere^ chordarnm dentes, nares corni-

bns iis, qni ad nervos resonant in cantibns.

Quam vero aptas qnamqne mnltarnm artinm ministras 5

manns natnra homini dedit! Digitorum enim contractio facilis

facilisque porrectio propter molles commissuras et artus nuUo
in motu laborat. Itaque ad pingendum, ad fingendum, ad

scalpendum, ad nervorum eliciendos sonos ac tibiarum apta

—«*.manus est admotione digitorum. Atque baec oblectationis; m
illa necessitatis, cultus dico agrorum exstructionesque tectorum,

tegumenta corporum vel texta vel suta omnemqne fabricam

aeris et ferri; ex quo intellegitur ad inventa animo, percepta

sensibus adhibitis opificum manibus omnia nos consecutos,

ut tecti, ut vestiti, ut salvi esse possemus, urbes, muros, 15

161 domicilia^ delubra haberemus. lam vero operibus hominum,
id est manibus, cibi etiam varietas invenitur et copia. Nam
et agri multa efferunt manu quaesita^ quae vel statim con-

1. pressos 'deutlich, scharf arti-

kuliert^, opp. vastus (de orat. III, 45).

2. dentes—pelUt. Der Ausdruck ist

gewahlt mit Rucksicht auf das
Folgende, so wie man sagt nervos,

lyram pellere.

pJectri simileni, aber nachher corni-

hussG. similes. Der Wechsel zwischen
Grenet. und Dat. ist willkiirlich und
nicht bedingt durch einen hoheren
oder geringeren Grrad der Ahnlich-
keit. Anders I, 90.

3. cornihus iis, darunter sind die

hohlen Seiten der Lyra zu ver-

stehen, welche an ihren oberen
Enden wie Horner auseinander-
gebogen waren. Dieselben waren
durch Querleisten verbunden, die

zur Befestigung der Saiten dienten,

deren Klang durch die hohlen Seiten-

wande verstarkt wurde. — Der
Nom. cornus ,

Maskul., ist sehr

selten, wenn auch Prisc. VI, 5, 77

hic cornus neben hoc cornu fiir

berechtigt halt.

4. in cantibus 'beim Spielen , s.

II, 22 z. canentes.

7. commissuras et artus, sv dicc

dvoLv 'Verbindung der Gelenke'.

S. § 139 z. commissuras.
10. admotione digitorum, das

Substantivum nur hier bei Cicero,

das Verbum in diesem Sinne auch

Brut. 200: animis iudicum admo-
vere orationem tamquam fidihus

manum.
13. inventa animo^ percepta sen-

sihus. Das Asyndeton gebraucht
Cicero nicht selten auch bei zwei
BegrifFen, wenn diese, sich einander
erganzend, zusammen einen hoheren
bilden, wie hier, wo die geistige

Seite der Kunst der technischen

(opificum manihus) entgegen ge-

stellt wird. Vgl. 111,63: fahularum
reddere rationem, vocahulorum cau-

sas explicare, ad Att. I, 16, 1: quo-
modo sum insectatus levitatem senum,
lihidinem iuventutis und Hofmann
z. d. St. tibrigens hatte die um-
gekehrte Ordnung dieser beiden
Begriffe: percepta sensihus, inventa

animo genauer der stoischen Er-
kenntnistheorie entsprochen. S.

§ 145 die Bemerk. z. antecellit sensi-

hus. Vgl. jedoch de orat. I, 193:

percipi cognoscique, ib. 161: nosse

atque vidisse.

16. operihus 'Arbeit, Thatigkeit',

haufiger im Singular, wie III, 25,

de off. II, 11 : pecudes, quarum opere

efflcitur aliquid ad usum hominum
atque vitam. Cat. M. 13: neque un-
quam in suo studio atque opere

cessavit, Vgl. Tac. Germ. 4: lahoris

atque operum non eadem patientia,.
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sumantur vel mandentur condita vetustati, et praeterea vesci-

mur bestiis et terrenis et aquatilibus et voiantibus partim

capiendo, partim alendo. Efficimus etiam domitu nostro

quadripedum vectiones^ quorum celeritas atque vis nobis ipsis

adfert vim et celeritatem. Nos onera quibusdam bestiis^ nos

iuga imponimus^ nos elepbantorum acutissumis sensibus, nos

sagacitate canum ad utilitatem nostram abutimur, nos e terrae

cavernis ferrum elicimus, rem ad colendos agros necessariam,

nos aeris, argenti, auri venas penitus abditas invenimus et

ad usum aptas et ad ornatum decoras, arborum autem con-

sectione omnique materia et culta et silvestri partim ad cal-

ficiendum corpus igni adbibito et ad mitigandum cibum utimur^

partim ad aedificandum^ ut tectis saepti frigora caloresque

pellamus. Magnos vero usus adfert ad navigia facienda, 152

quorum cursibus subpeditantur omnes undique ad vitam

copiae; quasque res violentissimas natura genuit, earum
moderationem nos soli habemus, maris atque ventorum, prop-

ter nauticarum rerum scientiam plurimisque maritimis rebus

fruimur atque utimur. Terrenorum item commodorum omnis
est in bomine dominatus. Nos campis^ nos montibus fruimur,

nostri sunt amnes, nostri lacus, nos fruges serimus, nos arbo-

res, nos aquarum inductionibus terris fecunditatem damus, nos
flumina arcemus, derigimus, avertimus, nostris denique mani-
bus in rerum natura quasi alteram naturam efficere conamur.

Quid vero? hominum ratio non in caelum usque pene-

travit? Soli enim ex animantibus nos astrorum ortus, obitus
153

cursusque cognovimus; ab hominum genere finitus est dies,

mensis, annus^ defectiones solis et lunae cognitae praedictae-

1, vetustati von der zukiinftigen

Zeit, wie p. Mil. 98 : fiullct uyi-

quam ohmutescet vetustas, und in

ahnlicher Verbindung Cat. d. r. r. 114

;

vinum servare in vetustatem.

vescimur — alendo, man erwartet
vielmehr quas partim capimus,
partim alimus.

4. quadripedum vectiones, ein un-
gewohnlicher abstrakter Ausdruck
fdr ut guadripedes vehant.

7. ahutimur 'wir nutzen aus'.

8. elicimus 'wir gewinnen', eine

in diesem Sinne oft gebrauclite

Metapher. Vgl. de fin. V, 51 : fabulae

fictae, ex quibus utilitas nulla elici

potest, und § 161: remedia eli-

ciamus, wo die Hdschr. falschlich

eligamus lesen.

9. aeris — abditas scheint wie de
ofF. II, 13 : ferrum, aes, aurum, argen-

tum penitus abditum eine poetische
Reminiscenz aus einem Tragiker zu
sein. E/ibbeck trag. fragm. p. 220.

11. silvestri 'wild wachsend'.
Plin. n. h. VIII, 41: silvestris rosa.

14. adfert sc. materia.

19. fruimur atque utimur, natur-
gemaBer ware die umgekehrte
Stellung dieser beiden Worte, wi&
I, 30. Vgl. jedoch ad fam. VII^ 30:
Id est cuiusque proprium, quo quis-

que fruitur atque utitur.

22. aquarum inductionibus~ irri-

gationibus.

23. arcemus = ripis coercemus. —
derigimus 'regulieren

.

27. finitus est = definitus est.

2S. praedictaeque. Eine Sonnenfin-
sternis soll zum ersten Male von
Thales vorausgesagt worden sein.

Herod. 1, 74.

12*
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que in omne posterum tempus^ quae, quantae^ quando futurae

sint. Quae contuens animus accedit ad cognitionem deorum,

e qua oritur pietas^ cui coniuncta iustitia est reliquaeque

virtutes^ e quibus vita beata exsistit par et similis deorum^
nulla alia re nisi immortalitate^ quae nihil ad bene vivendum
pertinet^ cedens caelestibus. Quibus rebus expositis satis

docuisse videor^ Jiominis natura quanto omnes anteiret animantes.

Ex quo debet intellegi nec figuram situmque membrorum nec
154 ingenii mentisque vim talem effici potuisse fortuna. Restat, ut do-

ceam atque aliquando perorem omnia^ quae sint in hoc mundo,
quibus utantur bomines, bominum causa facta esse et parata.

62 Principio ipse mundus deorum hominumque causa factus

est^ quaeque in eo sunt^ ea parata ad fructum hominum et

inventa sunt. Bst enim mundus quasi communis deorum
atque hominum domus aut urbs utrorumque. Soli enim ra-

tione utentes iure ac lege vivunt. Ut igitur Athenas et

Lacedaemonem Atheniensium Lacedaemoniorumque causa pu-

tandum est conditas esse, omniaque^ quae sint in his urbibus,

eorum populorum recte esse dicuntur^ sic, quaecumque sunt

155 in omni mundo, deorum atque hominum putanda sunt. lam

3. religuaeque virtutes, denn die

Tugenden sind nacli der stoisclaen

Ethik durch ein enges Band ver-

knlipft, die eine ist oline die

andere nicht denkbar, sie bilden
zusammen ein einheitliches Ganze:
una virtus est, niJiil huic addi potest,

quo magis virtus sit, nihil demi, ut
virtutis nomen relinquatur (Cic.

Parad. III, 1).

I
4. deorum fiir vitae deorum, die

bekannte Form der ^mparatio
lcompendiaria. Vgl. II, 136: ad-
hifnilis spongiis mollitudo.

5. quae nihil — pertinet. Nach
der Ansicht der Stoiker tragt die

Lange der Zeit nichts bei zur Er-
hohung der Gliickseligkeit des
Weisen. Sen. ep. 73, 12: Juppiter
quo antecedit virum honum ? diutius

ionus est. Sapiens nihilo se minoris
aestimat, quod virtutes eius spatio

hreviore clauduntur. De fin. II, 88

:

negat enim (qui honum omne in

virtute ponit) summo hono adferre
incrementum diem.

8. situmque memhrorum, die Lage,
die Stellung der einzelnen Glieder
zueinander, d. i. ihre Anordnung,
ihr Bau. Ebenso Tusc. I, 41 : mem-
hrorum situs et flgura corporis.

§ 154—161. Die specielle
Fiirsorge der Gotter fiir das
Menschengeschlecht beweist
der Umstand, daB alles in der
Welt um derMenschen willen
geschaffen ist.

10. atque aliquando perorem, man
hatte erwartet, daB dieser Gedanke
dem vorhergehenden ut doceam
untergeordnet ware. VgL III, 20:

de primaque diximus. — aliquando
haufiger als tandem aliquando.

12. deorum hominumque causa.

Die Welt ist nach Chrysippus, dem
Posidonius folgt, ro in ^s(av nal
avd^QcoTtcov GvGtrj^a nccl 8% tcov

svsncc tovrcov ysyovorcov. Stob. ecl.

I, p. 444. VgL § 133.

14. communis — domus , s. § 78
z. ut communem rem puhlicam.

19. recte esse dicuntur , man er-

wartet esse recte dicuntur. Ebenso
heiDt es Lael. 70 : retinent caritatem

in pastores, quos patres multos
annos esse duxerunt filr patres esse

multos annos duxerunt. Der Grund
fiir eine derartige Wortstellung ist

darin zu suchen, daO Cicero den
Infinit. esse eng mit dem regierenden
Verbum zu verbinden gewohntwar.
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Yero circumitus solis et lunae reliquorumque siderum^

quamquam [etiam] ad mundi cohaerentiam pertinent, tamen
et spectaculum liominibus praebent; nulla est enim insatiabilior

species, nulla pulchrior et ad ratioiiem sollertiamque praestan-^-

tior; eorum enim cursus 3imetati maturitates temporum et

varietates mutationesque cognovimus; quae si hominibus solis

nota sunt^ hominum facta esse causa iudicandum est. Terra 156

vero feta frugibus et vario leguminum genere^ quae cum
maxuma largitate fundit^ ea ferarumne an bominum causa

gignere videtur? Quid de vitibus olivetisque dicam? quarum
uberrumi laetissumique fructus nihil omnino ad bestias perti-

nent. Neque enim serendi neque colendi nec tempestive

demetendi percipiendique fructus neque condendi ac reponendi
uUa pecudum scientia est, earumque omnium rerum hominum
est et usus et cura. Ut fides iejitur et tibias eorum causa.... 1 f\7

factas dicendum est, qui illis uti possent^ sic ea, quae dixi^

iis solis confitendum est esse parata^ qui utuntur^ nec, si

quae bestiae furantur aliquid ex iis aut rapiunt^ illarum quo-

que causa ea nata esse dicemus. Neque enim homines murum
aut formicarum causa frumentum condunt^ sed coniugum et

liberorum et familiarum suarum. Itaque bestiae furtim^ ut

dixi, fruuntur, domini palam et libere. Hominum igitur 158

causa eas rerum copias comparatas fatendum est, nisi forte

tanta ubertas et varietas pomorum eorumque iucundus non
gustatus solum, sed odoratus etiam et aspectus dubitationem

adfert, quin hominibus solis ea natura donaverit. Tantumque
abest^ ut haec bestiarum etiam causa parata sint^ ut ipsas

bestias hominum gratia generatas esse videamus. Quid enim
oves aliud adferunt^ nisi ut earum villis confectis atque con-

textis homines vestiantur? quae quidem neque ali neque su-

stentari neque uUum fructum edere ex se sine cultu hominum

2. [etiamj, sclieint entstanden aus

dem YOYhergehendeii -quam. Dassel-

beistunpassend, daesdieBedeutung
der Umlaufe von Sonne , Mond und
Sternen filr den Weltzusammen-
hang als nebensaclilieh hinstellen

wiirde gegeniiber dem Vergniigen,

welches ilir Anblick gewahrt.
3. et spectacidum , s. 1, 83 z. et

his vocahidis.

insatiahilior, s. z. II, 98.

4. ad rationem soUertiamque'' in Be-
ziehung auf kunstvolle Planmafiig-
keit'.Wegen ad s.T,lz. ad cognitionem.

5. maturitates temporum, s.z. 1. 100.

7. liominum facta esse causa.Wegen
d.Wortstellg. s.I,33 z. Quoporromodc,

8. leguminum, im weitesten Sinne,

cf. Varro d. r. r. 1, 32, 2 : legumina dicta

a legendo, quod ea non secantur sed

vellendo leguntur.

10. quarum auf vitibus bezogen,

S. I, 82 z. violatum.

14. rerum liominum usus, s. II,

141 z. cibi — earum.
26. quin, wegen des negativen

Sinnes von otisi forte = neque enim.

27. ipsas bestias homin. gratia gene-

ratas. Karneades fragt, die Stoiker

bekampfend, auch die Nattern und
giftigen Tiere? Acad. II, 120.

28. Quid oves aliud adferunt, ibr

Fleisch wurde von den Romern
nicht sehr geschatzt. Hor. ep. I,
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et curatione potuissent. Canum vero tam fida custodia tam-

que amans dominorum adulatio tantumque odium in externos

et tam incredibilis ad investigandum sagacitas narium, tanta

alacritas in venando quid significat aliud nisi se ad liominum
169 commoditates esse generatos? Quid de bubus loquar? quorum

ipsa terga declarant non esse se ad onus accipiendum figurata;

cervices autem natae ad iugum, tum vires umerorum et la-

titudines ad aratra [exjtrabenda. Quibus, cum terrae subi-

gerentur fissione glebarum, ab illo aureo genere^ ut poetae

loquuntur^ vis nuUa umquam adferebatur.

Ferrea tum vero proles exorta repente est

Ausaque funestum prima est fabricarier ensem
Et gustare manu vinctum domitumque iuvencum.

Tanta putabatur utilitas percipi e bubus^ ut eorum visceribus

64 vesci scelus haberetur. Longum est muloram persequi utili-

tates et asinorum, quae certe ad bominum usum paratae

iGOsunt. Sus vero quid habet praeter escam? cui quidem, ne

putesceret, animam ipsam pro sale datam dicit esse Chry-

sippus; qua pecude^ quod erat ad vescendum hominibus apta,

nihil genuit natura fecundius. Quid multitudinem suavitatem-

que piscium dicam? quid avium? ex quibus tanta percipitur

voluptas, ut interdum Pronoea nostra Epicurea fuisse videatur.

Atque eae ne caperentur quidem nisi hominum ratione atque

soUertia; quamquam aves quasdam, et alites et oscines, ut

15,35: vilis agnina. Ov. Met. XV,
118: mollia quae nohis vestras

velamina lanas praehetis (oves) vita-

que magis quam morte iuvatis.

2. amans 'liebevoH'. Das Part.

Praes. Act. eines transitiven Ver-
bums ist adjektiviscli gebraucM wie
de r. p. 11, 68: e^jpeiews 'begehrlich',

continens *enthaltsam\ imago agens
'lebensvoir (de orat. II, 358). —
Wegen der doppelten Genet. canum
unddominorum s. 141 z. cihi— earum,

4:. se — esse generatos, se, als

wenn voraufgegangen ware canes

significant. Vgl. III, 77 : qui se au-
dissent, S. Ell.-Seyff. Gr. § 314 a. E.

9. ut poetae loquuntur. Verg. ecl.

IV, di toto surget gensaureamundo.
11. Ferrea tum etc, eine Uber-

setzung von Arat. Phaen. 129: ot

d' iysvovtOj xccXnsirj ysvsrj
,

TtQO-

rsQcov olocoxsQOL avdQSg, dt itqcotoi

%ccY.6sQyov s%aX%sv6ccvto iiia%ccLQav

Sivodirjv, itQcozoL ds §oSv STtdaavx
aQozriQGiv. Vgl. Verg. Greorg. II, 536.

15. scelus haheretur, Colum. de r. r.

VI, praef.: Bovis tanta fuit apud
antiquos veneratio, ut tam capitale

esset hovem necasse quam civem. —
viscerihus, s. II, 18.

17. ne putesceret. De fin. V, 38:

Etenim omnium rerum, quas et

creat natura et tuetur, quae aut
sine animo sunt aut non multo
secus, earum summum honum in
corpore est, ut non inscite illud dic-

tum videatur in sue, animum illi pe-
cudi datum pro sale, ne putesceret.

Andere schreiben dieses Witwort
dem Kleanthes zu.

22. Pronoea nostra^ s. II, 73. Die-
selbe wird Epicurea genannt, weil
sie die Schopferin so mannigfal-
tigen Vergnugens in der Welt ist.

24. quamquam beschrankt das
vorhergehende percipitur voluptas.

alites et oscines. Cf. Festus p. 3:

alites volatu auspicia facientes (z. B.

Adler, Geier) und Serv. z. Verg. Aen.
III, 361: oscines, quae ore futura
praedicunt, ah 'os' et ^cano' (z. B.
Rabe, Krahe, Specht).
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nostri augures appellant^ rerum augurandarum causa esse

natas putamus. lam vero immanes et feras beluas nanciscimur 161

venandoj ut et vescamur iis et exerceamur in venando ad
similitudinem bellicae disciplinae et utamur domitis et con-

5 docefactis^ ut elephantis, multaque ex earum corporibus" re-

IEtMia""morbis et vulneribus eliciamus^ sicut ex quibusdam
stirpibus et herbis, quarum utilitates longinqui temporis usu ^ ^-^^ ,

et gericlitatione percepimus. Totam licet animis tamquam ^lmmmimJS^^^^

oculis lustrare terram mariaque omnia: cernes iam spatia

10 frugifera atque immensa camporum vestitusque densissimos

montium^ pecudum pastus, tum incredibili cursus maritimos
celeritate. Nec vero supra terram^ sed etiam in intumis eius 162

tenebris plurimarum rerum latet utilitas, quae ad usum ho-

minum orta ab hominibus solis invenitur.

15 lUud vero^ quod uterque vestrum arripiet fortasse ad 65
reprehendendum^ Cotta, quia Carneades lubenter in Stoicos in-

vehebatur^ Velleius, quia nihil tam irridet Epicurus quam
praedictionem rerum futurarum^ mihi videtur vel maxume
confirmare deorum providentia consuli rebus humanis. Est

20 enim profecto divinatio, quae multis locis, rebus^ temporibus
apparet cum [in] privatis tum maxume publicis. Multa cernunt 163

haruspices^ multa augures provident, multa oraclis declarantur,

multa vaticinationibus, multa somniis, multa portentis, quibus

cognitis multae saepe res ex hominum sententia atque utilitate ' .^^A^^y^^
25 partae, multa etiam pericula depulsa sunt. Haec igitur sive i

vis sive ars sive natura ad scientiam rerum futurarum homini

3. ad similitudinem hellicae disc.

Xen. Cyrop. I, 2, lO: ov Qadiov
8VQSLV, SV Tjj d^rjQCC XL CCTtSGZL XCOV

iv TtoXsiicp TCccqovxcov.

5. remedia. Zalilreiclie Beispiele

solclier Heilmittel bei Plinius n. li.

XXX ; so § 41 : Umeri dolorihus

mustelae cinis cum cera medetur.

§ 122: Harundines et tela quaeque
alia extrahenda sunt corpori evocat

mus dissectus impositus. — Wegen
eliciamus s. III, 151.

i 8. periclitatione. Das Wort findet

isicli nur an dieser Stelle.

11. pecudum pastus ist Appo-
sition zu vestitusque densissimos.

12. Nec vero niclit nec vero solum,
um das zweite Glied starker her-

vorzuheben, wie Lael. 68 : Nec
vero in lioc, quod est animal, sed

iniis etiam, quaesunt inanima, con-

suetudo valet. Ygl. dagegen II, 164.

13. latet, nur zu dem zweiten

Gliede passend, eine haufige Form
des Zeugmas.
Kap. 65 § 162— 167. Die Divi-

nation ist ein Beweis von
der Fiirsorge der Gotter fiir

dasMenscliengesclileclit. Wie
fiir die Gesamtbeit, so sorgen
sie auch fiir den Einzelnen;
niemand wird ohne Gottes
Hilfe ein groBer Mann.

16. Carneades, s. Einl. § 20.

17. irridet Epicurus, s. I, 55.

22. provident 'sie sehen voraus',

denn aus den Zeichen, die sie

beobachten, erkennen sie den
Willen der Gotter vor seiner Er-
fiillung. Kiihner.

26.sive— sive— sive' soll ich sagen i

— oder — oder (s. I, 66 z. sive Leu-
f

cippi). Nach Ciceros Schrift de divi- \

nat . b eruht die divinatio entweder auf ;

natilrlicher Begabung (somnia, vati-

cinationes) oder auf Kunst (augu-
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profecto est nec alii cuiquam a dis immortalibus data. Quae
si singula vos forte non movent, universa certe tamen inter

se conexa atque coniuncta movere debebant.

164 Nec vero universo generi bominum solum, sed etiam

singulis a dis immortalibus consuli et provideri solet. Licet 5

enim contrahere universitatem generis humani eamque grada-

66 tim ad pauciores^ postremo deducere ad singulos. Nam si

omnibus hominibus, qui ubique sunt quacumque in ora ac

parte terrarum ab huiusce terrae, quam nos incolimus, con-

tinuatione distantium, deos consulere censemus ob eas causas^ lo

quas ante diximus^ his quoque hominibus consulunt^ qui has

I05nobiscum terras ab oriente ad occidentem colunt. Sin autem
his consulunt, qui quasi magnam quandam insulam incolunt,

quam nos orbem terrae vocamus^ etiam illis consulunt^ qui

partes eius insulae tenent^ Europam^ Asiam, Africam, Ergo i5

et earum partes diligunt, ut Romam^ Athenas^ Spartam,

Rhodum, et earum urbium separatim ai:>,,.^iyers singulosfe^wdi&^

diligunt, ut Pyrrhi bello CummT^Fabricium^ Coruncanium,
primo Punico Calatinum^ Duellium, Metellum, Lutatium, se-

cundo Maximum, Marcellum^ Africanum^ post hos Paulum, 20

Gracchum, Catonem, patrumve memoria Scipionem^ Laelium;

multosque praeterea et nostra civitas et Graecia tulit singu-

lares viros, quorum neminem nisi iuvante deo talem fuisse

166 credendum est. Quae ratio poetas maxumeque Homerum

rium, haruspicium) . Mit Beziehung
auf die erstere Art wird sie auch
eine vis sc. divina genannt, weil
der gottliche Geist aus dem Seher
spricht. De div. I, 80 : illa concitatio

declarat vim in animis esse divinam,
6. contrahere universitatem gen.

hum. , wir etwa: nian kann die

Grenze enger ziehen, und von
der Gesamtheit auf die einzelnen

Individuen kommen.
i 8. quacumque in ora. Quicumque
\
als Pronom. indef. im Sinne von

I

quivis, quilihet findet sich abgesehen
; von den Verbindungen quacumque

i

ratione, quocumque modo auch sonst

1
zuweilen bei Cicero; z. B. de orat.

I, 51: quacumque ex arte, ad Qu. fr.

II, 10, i: quacumque de re.

9. ab huiusce terrae — continuati-

one = ah hac terra continente^ d. i. ah
hoc orhe terrarum. Vgl. Sen. de cons.

13 : VincuJum terrarum oceamis con-

tinuationem gentium triplici sinu
scindens.

10. distantium. Posidonius nahm
an, daB auBer unserem Erdkreise,

der aus den Erdteilen Euiopa,
Asien, Afrika besteht, noch
drei andere Erdkreise existierten,

welche gleich jenem wie Inseln

vom Meere umstromt wiirden.

Kleomed. I, 2.

12. Sin autem oder nur sin nach
voraufgegangenem si in der as-

suniptio des Kettenschlusses wemi
nun aber', wie 111,46; 111,52.

17. Bhodum, die zweite Heimat des
Posidonius, wie Athen eine Pflanz-

statte fiir Kunst und Wissenschaft.

18. diligunt, s. § 145 z. cognoscunt.

Curium 'einen Curius', gleich

den folgenden ohne Praenomei], wio
gewQhnlich in solchen Aufzah-
lungen. Vgl. Tusc.1, 110.

19. Calatinum s. II, 61.

20. Paulum , den Sieger von
Pydna.

21. GracchuMj s. 11,10.

Catonem, namlich Censorium.
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impulit, ut principibus heroum^ Ulixi^ Diomedi^ Agamemnoni,
Achilli, certos deos discriminum et periculorum comites adiun-

geret. Praeterea ipsorum deorum saepe praesentiae, quales

supra commemoravi, declarant ab iis et civitatibus et singulis

5 hominibus consuli; quod quidem intellegitur etiam significa-

tionibus rerum futurarum, quae tum dormientibus, tum vigi-

lantibus portenduntur. Multa praeterea ostentis, multa extis

admonemur multisque rebus aliis, quas diuturnus usus ita

notavit, ut artem divinationis efficeret. Nemo igitur viri67

10 magnus sine aliquo adflatu divino umquam fuit. Nec vero

id ita refellendum est^ ut, si segetibus aut vinetis cuiuspiam
tempestas nocuerit, aut si quid e vitae commodis casus abs-

tulerit^ eum, cui quid horum acciderit^ aut invisum deo aut

neglectum a deo iudicemus. Magna di curant, parva neglegunt.

15 Magnis autem viris prosperae semper omnes res^ siquidem

satis a nostris et a principe philosophiae Socrate dictum est

de ubertatibus virtutis et copiis.

Haec mihi fere in mentem veniebant^ quae dicenda pu-igg
tarem de natura deorum. Tu autem, Cotta, si me audias,

3. deorum saepe praesentiae. Ygl.
11,14: terrae saepe fremitihus ; ad
Brut. 1, 15, 10: intellexi ex tuis saepe

litteris; cle re publ. Yl, 11. ii: venis

paene miles; Verr. II, 156: puhlice
testem, S. I, 49 z. quasi corpus.

4. supra: § 5.

10. sine aliquo adflatu divino
'oline gottliche Inspiration'. Zwar
findet eine solche aucli bei der
divinatio statt (s. § 163), aber trotz-

dem ist der in diesem Satze aus-

gesprochene Gredanke nicht ge-
niigend durch das Vorhergehende
motiviert, so daD das igitur befrem-
den mufi. — Wegen fuit s. z. I, 72.

11. id, daB namlich die Gotter
fiir die Menschen und besonders
fiir die Weisen unter ihnen sorgen.
Dieser G-edanke wiirde deutlicher
hervortreten, wenn Cicero vorher
die Worte quod quidem intellegitur

— fuit gestrichen hatte, was um
so mehr geschehen konnte, da
dieselben im hohen Grade un-
klar sind.

14. Magna di curant. Vgl. Eurip.
fr. 945 Dind.: x^v ayav yaq aizxBrcci

^ecq^ ra iii%qcc d' etg rv%riv avslg
ia. Dagegen Xen. Mem. I, 4, 18:

yvcoGTj tb ^Biov oti tooovtov %al

toiovtov iotiv,, cood'' a^a Ttdvta

bqav xal ndvta dnoveiv yial navta-
%ov Ttaqetvai v.ai ufia itdvtcov

eTCi^eleiO^ai.

15. Magnis viris, im stoischen

Sinne = sapientihus viris.

prosperae semper omnes res. Den
Weisen kann nach der Ansicht der
Stoiker kein Ungliick treffen, da
die vollkommenste Gliickseligkeit,

welche mit demBesitze der Tugend
verbunden ist, durch keinlJbel be-

eintrachtigt werden kann. Trifft

deDselben scheinbar ein Ungliick,

so kann dieses nur dazu dienen,

seine sittlichen Krilfte zu stahlen,

nicht aber ihn niederzubeugen.
Sen. de prov. cap. 2.

siquidem fiihrt in Form einer

Bedingung die Begriindung des
vorhergehenden Satzes ein. Aus
den ErorteruDgen des Sokrates und
der Stoiker iiber die Tugend geht
zur Geniige hervor, daB den Weisen,
der mit einem solchen herrlichen

Gute ausgestattet ist, kein Ungluck
treffen kann.

Kap. 67. § 168. SeMufs. |

19. si me audias wie si me amas\
beim Tmperativ und imperat. Kou- 1

junktiv im Sinne von quaeso.
|



186 DE NATURA DEORUM.

eandem causam agas teque et principem civem et pontificem

esse cogites et, quoniam in utramque partem vobis licet dis-

putare, hanc potius sumas eamque facultatem disserendi^ quam
tibi a rbetoricis exercitationibus acceptam amplificavit Acade-
mia, potius buc conferas. Mala enim et impia consuetudo 5

est contra deos disputandi, sive ex animo id fit sive simulate.

2. in utramque partem *fur und
wider\

3. hanc, namlicli fiir die Gotter

zu reden.

4. ampUficavitAcademia. De fat. 3

:

orator subtilitatem ah Academia mu-
tuatur et ei vicissim reddit uher-

tatem orationis,

6. disputandi, man erwartet viel-

mehr disputare, da dieser Begriff

das grammatisclie Subjekt im Satze I

ist; das Gerundium erklart sicli I

durch eine Kiirze des Ausdruckes,
|

indem nach consuetudo est einf

zweites consuetudo unterdriickt ist.i

Ygl. de off. III, 3 : si discendi lal)or\

est potius qtiam voluptas.

ex animo — simulate. Vell. Pater-

cul. 11,48,3; Mox simulatione contra

Pompeium et Gaesarem^ sed animo
pro Gaesare stetit.
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LIBER TERTIUS.

Quae cum Balbus dixisset^ tum arridens Cotta: Sero,
^

inquit^ mihi^ Balbe, praecipis, quid defendam. Ego enim te

disputante, quid contra dicerem, mecum ipse meditabar^ neque
tam refellendi tui causa quam ea, quae minus intellegebam^

5 requirendi. Cum autem suo cuique iudicio sit utendum, diffi-

cile factu est me id sentire^ quod tu velis. Hic Velleius: 2

Nescis, inquit, quanta cum exspectatione, Cotta, sim te

auditurus. lucundus enim Balbo nostro sermo tuus contra

Epicurum fuit; praebebo igitur ego me tibi vicissim attentum
10 contra Stoicos auditorem. Spero enim te, ut soles, bene

paratum venire. Tum Cotta: Sic mehercule, inquit, Vellei; 3

neque enim mibi par ratio cum Lucilio est ac tecum fuit.

Qui tandem? inquit ille. Quia mihi videtur Epicurus vester

de dis immortalibus non magnopere pugnare; tantum modo
15 negare deos esse non audet^ ne quid invidiae subeat aut cri-

minis. Cum vero deos nihil agere^ nihil curare confirmat

membrisque humanis esse praeditos, sed eorum membrorum
usum nuUum habere^ ludere videtur satisque putare, si dixerit

esse quandam beatam naturam et aeternam. A Balbo autem 4

20 animadvertisti^ credo^ quam multa dicta sint quamque, etiamsi

minus vera, tamen apta inter se et cohaerentia. Itaque

Buch III. Kritik der stoiselien
Theologie durch. den Neu-
akademiker Cotta.
Kap. 1. § 1—6. Einleitung.

Die Au s einander s e tzungen
des Balbus iiber das Wesen
der Gotter verdienendenVor-
zug vor denen des Epikureers
Velleius. Aber die G-riinde,
welche ersterer fur seine An-
sichten vorbringt, erweisen
sich als ungenugend. Cotta
gedenkt in eine Kritik der-
selben einzutreten, nachdem
er vorher ausdriicklich er-
klart hat, daB er alsPontifex
an den positiven Grundlagen
der Staatsreligion festhalte.

3. neque tam refellendi — qumn
— requirendi, gesagfc mit einer

gewissen sokratischen Ironie (vgl.

Plat. Prot. 329), welche von Balbus
nicht unbemerkt i bleibt: sin me
interrogare (voles) non tam intelle-

gendi causa quam refellendi. (§4). —
neque = neque tamen, wie I, 107.

11. Sic mehercule sc. est, welches
von Cicero bei sic, wenn es eine

Bejahung bezeichnet, sowohl ge-

setzfc als ausgelassen wird. Phil.

II, 44 : Visne igitur te inspiciamus

a puero? Sic, opinor. De r. p. I, 60:

Sic, inquit, est. Ebenso ita; p. Sull.

3: Ita, inquit.

12. ratio cum Lucilio, s. I, 67 z.

tecum.

14. pugyiare, s. z. T, 75.

15. ne quid invidiae suheat. Vgl.
I, 123.

18. si dixerit etc. S. 1, 45.
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cogitOj ut dixi^ non tam refellere eius orationem quam ea^

quae minus intellexi^ requirere. Quare^ Balbe, tibi permitto,

responderene mihi malis de singulis rebus quaerenti ex te ea,

quae parum accepi, an universam audire orationem meam.
Tum Balbus: Ego vero, si quid explanari tibi voles, respon- 5

dere malo; sin me interrogare non tam intellegendi causa

quam refellendi, utrum voles^ faciam, vel ad singula, quae
requires^ statim respondebo vel^ cum peroraris^ ad omnia.

5 Tum Cotta: Optime, inquit. Quam ob rem sic agamus, ut

2 nos ipsa ducet oratio. Sed ante quam de re^ pauca de me. lo

Non enim mediocriter moveor auctoritate tua, Balbe, oratio-

neque ea, quae me in perorando cohortabaturj ut meminissem
me et Cottam esse et pontificem; quod eo^ credo^ jalebat^

ut opiniones, quas a maioribus accepimus de dis immortali-

bus, sacra, caerimonias religionesque defenderem. Ego vero i5

eas defendam semper semperque defendi^ nec me ex ea opinione,

quam a maioribus accepi de cultu deorum immortalium^ uUius

umquam oratio aut docti aut indocti movebit. Sed cum de

religione agitur, Ti. Coruncanium, P. Scipionem, P. Scaevolam^

pontifices maximos^ non Zenonem aut Cleantbem aut Cbrysip- 20

pum sequor babeoque C. Laelium augurem eundemque sapien-

tem, quem potius audiam dicentem de religione in illa oratione

1. cogito, mit dem Tnfinitiv, ganz
wie unser deutsclies 'gedenke zu\
findet sicli als Ausdruck der Um-

;

gangsspraclie bei Cicero vorzngs-

I

weise in den Briefen. S. ad fam.
i II, 23, 2, ad Att. H, 9 u. oft.

4. accepi = intellexi.

10. de re — de me. S. I, 12 z.

consecutuni esse — secutwn esse.

12. in perorando cohortahatur,

ein bemerkenswertes Beispiel der
Personifizierung von cratio.

15. caerimonias feligionesque, wie
I, 61 ; dafiir de r. p. II, 26 : religionum
caeremonias.

17. ullius. Den .Genet. und
Accusat. Sing. von ullus gebraucht
Cicero zuweilen substantivisch, im
Ablat. ist ullo haufiger als quo-
quam , wahrend bekanntlich im
Plur. uTlus die fehlenden Pormen
7on quisquam durch alle Casus
vertritt.

18. movehity zum Ausdruck vgl.

T, 66 : de ista auctoritate deiecerit.

19. Ti. Coruncanium.. S. T, 115.

P. Scipionem Nasicam Corculum,

Schwiegersohn des alteren Afri-

kanus, Pontifex max. 150. (Uber sein

Konsulat s. IT, 10.) De orat. III,

133: Haec fuit P. Crassi illius

veteris, liaec Ti, Coruncanii, haec
proavi generi meij Scipionis pru-
dentissimi hominis sapientia, qui

omnes pontifices maximi fuerunt, ut

ad eos de omnihus divinis atque

humanis rehus referretur.

P. Scaevolam, s. z. I, 115.

21. C. Laelius, mit dem Bei-

namen Sapiens, Freund des jiingeren

Scipio, Konsul 140. Die hier er-

wahnte oratio nohilis (de collegiis

Brut. 83) wurde veranlaOt durch
den Gresetzesvorschlag des Volks-
tribunen C.LiciniusCrassus, welcher
im Jahre 145 beantragte^, die Selbst-

erganzung derPriesterkoIlegien auf-

zuheben und an ihre Stelle Volks-
wahl treten zu lassen, Laelius

wies in dieser Rede so liberzeugend

nach, daO durch die Annahme
dieser lex die Staatsreligion ge-

fahrdet werde, daO der Antrag des

Licinius abgelehnt wurde.
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nobili quam quemquam principem Stoicorum. Cumque omnis

populi Romani religio in sacra et in auspicia divisa sit^ ter-

tium adiunctum sit^ si quid praedictionis causa ex portentis

et monstris Sibyllae interpretes haruspicesve monuerunt^ harum
5 ego religionum nullam umquam contemnenSam putavi mihi-

que ita persuasi, Romulum auspiciis^ Numam sacris constitutis

fundamenta iecisse nostrae civitatis^ quae numquam profecto

sine summa placatione deorum immortalium tanta esse po-

tuisset. Habes, Balbe^ quid Cotta^ quid pontifex sentiat; fac 6

10 nunc ego intellegam, tu quid sentias. A te enim pbilosopho

rationem accipere debeo religionis^ maioribus autem nostris

etiam nulla ratione reddita credere. Tum Balbus: Quam igi- 3

tur a me rationem^ inquit^ Cotta, desideras? Et ille: Qua-

dripertita^ inquit, fuit divisio tua, primum ut velles docere

15 deos esse^ deinde quales essent^ tum ab iis mundum regi^

postremo consulere eos rebus humanis. Haec, si recte memini,

partitio fuit. Rectissume^ inquit Balbus; sed exspecto, quid

requiras.

Tum Cotta: Primuin quidque videamus, inquit; et^ si id 7

20 est primum^ quod mter omnes nisi admodum impios convenit,

mihi quidem ex animo exuri non potest^ esse deos^ id tamen
ipsum^ quod mihi persuasum est auctoritate maiorum, cur

ita sit^ nihil tu me doces. Quid est^ inquit Balbus^ si tibi

persuasum est, cur a me velis discere? Tum Cotta: Quia sic

25 adgredior^ inquit, ad hanc disputationem, quasi nihil umquam

1. omnis — religio — divisa

sit etc. Vgl. De harusp. resp. 18:

{maioresj statas solemnesque reli-

giones (= sacra) pontificatu, rerum
bene gerendarum auctoritates augu-
rio

, fatorum veteres praedictiones
Apollinis vatum libris, portentorum
expiationes Etruscorum disciplina

contineri putaverunt.

3. portentis et monstris, s. z. II, 7.

4. Sibyllae interpretes, die quinde-
cimviri sacris faciundis. S. II, 10
z. ex Sibyllinis vaticinationihus,

6. Bomulum auspiciis. De r. p.
II, 16: auspiciis plurimum obsecutus

est Bomulus. Urbem condidit au-
spicato. — tiber Numa s, Liv. I, 19.

9. Habes 'du weiBt nun', die

vorliergeliende Erorterung zu-

sammenfassend und abschlieBend.
Es folgt darauf gewohnlich, wie
hier, die Ankiindigung des neuen
Themas.

12. nuUa ratione reddita. Wie

dieser Autoritatsglaube mit dem
philosophischen Skepticismus des

Cotta vereinbar ist, dafiir wird uns
die Antwort schuldig geblieben.

13. Quadripertita , s. II, 3.

§ 7—19. Erster Hauptteil.
Kritik der stoisehen Beweis-
fiihrung fiir das Dasein der
Gotter. § 7—10 Einleitender
Gedanke: ist der Glaube an
die Gotter so allgemein, wie
die Stoiker behaupten, so
sind die Griinde, welche die
Existenz derselben beweisen
wollen, eher dazu angethan,
den Glauben an dieselben zu
untergraben, als zubefestigen.

19. Frimum quidque, s. z. I, ll.^Ci ,

21. mihi quidem, Asyndeton ad-*^"^
versativum.

exuri, die Metapher ist nicht

kiihner als leges alicui inurere 'jem.
Gesetze aufdrangen' p. MiL 33.
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audierim de dis immortalibus, nihil cogitaverim; rudem me
et integrum discipulum accipe et ea, quae requiro, doce.

8 Dic igitur, inquit, quid requiras. Egone? primum illud, cur,

quod in ista partitione ne egere quidem oratione dixisses^

quod esset perspicuum et inter omnes constaret^ de eo ipso 5

tam multa dixeris. Quia te quoque^ inquit, animadverti, Cotta,

saepe, cum in foro diceres, quam plurimis posses argumentis
onerare iudicem, si modo eam facultatem tibi daret causa.

Atque boc idem et pbilosoplii faciunt et ego, ut potui, feci.

Tu autem^ quod quaeris^ similiter facis, ac si me roges, cur lo

^ te duobus contuear oculis et non altero coniveam, cum idem

Q uno adsequi possim. Tum Cotta: Quam simile istud sit, in-

quit, tu videris. Nam ego neque in causis, si quid est evi-

dens^ de quo inter omnes conveniat, argumentari soleo; per-

spicuitas enim argumentatione elevatur; nec, si id facerem in i5

causis forensibus, idem facerem in hac subtilitate sermonis.

Cur coniveres autem altero oculo, causa non^jss^t^ cum idem
obtutus esset amborum, et cum rerum natura, quam tu sa-

pientem esse vis, duo lumina ab animo ad oculos perforata

nos habere voluisset. Sed quia non confidebas tam esse id 20

perspicuum, quam tu velles, propterea multis argumentis deos

esse docere voluisti. Mihi enim unum sat erat, ita nobis

maiores nostros tradidisse. Sed tu auctoritates contemnis,

10 ratione pugnas. Patere igitur rationem meam cum tua ratione

contendere. Adfers haec omnia argumenta, cur di sint, rem- 25

2. integrum 'oline Vorbildung',
eine Bedeutung, welche das Wort
durch die Zusammenstellung mit
rudis erhalt. S. II, 41 z. confector.

3. JEgone? S. z. I, 16. /

4. ista, s. II, 3 z. istam quae-
tionem.

8. eam facuUatem = eius rei facul-

tatem, s. II, 27 z. quam similitudinem.

10. gi*0(i gieams ' was deine Frage
anlangt'.

13. tu videris, s. I, 17 z. viderit.

16. in hac suhtilitate sermoniSy

s. II, 98 z. remota subtilitate dispu-

tandi.

17. cum idem ohtutus esset amh.
Cotta sagt, der Vergleich des
Balbus hinkt, denn etwas durch
verschiedene Argumente zu er-

weisen suchen, ist etwas anderes,

als ein Ding mit zwei Augen be-

trachten statt mit einem. Denn
Yon den beiden Augen sieht das
eine nichts anderes als das andere.
— Wegen esset s. II, 3 z. dixissem.

19. duo lumina — perforata
'zwei Lichtoffnungen' — . Tusc. I,

46: Viae quasi quaedam sunt ad
oculos a sede animi perforatae.

23. auctoritates contemnis, das
thut der Neuakademiker auch,

allerdings nur auf philosophischem
Gebiete. S. 1, 10.

§ 10—19. Die Ansicht der
Stoiker, daO der Himmel
Gott sei, daB die Allgemein-
heit des Gotterglaub ens, die
Gottererscheinungen, die Di-
vination ein Beweis fiir die
Existenz der Gotter sei, wird
widerlegt, wahrend die Prii-

fung der Argumente des Kle-
anthes, Chrysippus und Zeno
zum Teil auf eine spatere
Zeit verschoben wird.

25. argumenta, cur di sint ' Be-
weiso fiir das Dasein — So Tusc.

I, 80: ratio, cur ita fiat 'Gvunde fiir

diese Erscheinung' ib. necessitas,

cur nascantur animi.
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que mea sententia minime dubiam argumentando dubiam facis.

Mandavi enim memoriae non numerum solum, sed etiam or-

dinem argumentorum tuorum. Primum fuit^ eum caelum
suspexissemus, statim nos intellegere esse aliquod numen,
quo haec regantur. Ex hoc illud etiam:

Aspice boc sublime candens, quem mvocant om-
nes lovem.

Quasi vero quisquam nostrum istum potius quam Capitolinum 11

lovem appellet aut hoc perspicuum sit constetque inter omnes,

eos esse deos, quos tibi Velleius multique praeterea ne ani-

mantes quidem esse concedant. Grave etiam argumentum
tibi videbatur^ quod opinio de dis immortalibus et omniam
esset et cotidie cresceret. Placet igitur tantas res opinione

staltorum iudicari, vobis praesertim, qui illos insanos esse

dicatis? At enim praesentes videmus deos, ut apud Regillum 5
Postumius, in Salaria Vatinius ; nescio quid etiam de Locrorum
apud Sagram proelio. Quos igitur tu Tyndaridas appellabas,

id est homines homine natos, et quos Homerus, qui recens

1. rem argumentando dubiam facis,

Proclus z. Plat. Tim. p. 416: 6

itdvxcc cc7to8eLytTi%cc vsvo^L%(ag avtijv

[idliGxci rrjv anodsL^iv ccvcclqsl.

5. haec 'diese Welt'.
6. Aspice etc. S. z. II, 4.

7. Quasi vero quisquam etc. DaB
der groBe Haufe die Vorstellung
von der Gottheifc nicht von den
Bildern derselben zu trennen ver-

mochte, darin hat Cotta Recht.
DaB es aber daneben viele gab,
die reinere religiose Yorstellungen
besaBen, ist unzweifelhaft. Die
Ansicht der letzteren giebt im
allgemeinen Seneca wieder nat.

quaest. II, 45 : Ne hoc quidem cre-

diderunt, Jovem, qualem in Gapi-
tolio et in ceteris aedibus colimus,

mittere manu fulmina, sed eundem,
quem nos, Jovem intellegunt rectorem
custodemque universi, animum ac
spiritum mundi, operis huius domi-
num et artificem, cui nomen omne
convenit.

istum — appellet 'so nennen
mochte'. Vgl. Phil. XIII, 22 : o Spar-
tace! quem enim te potius appellem.

9. eos esse deos, die Welt und
die G-estirne.

12. cotidie cresceret. Vgl. II, 5.

13. stultorum, welche fast aus-

schlieBIich jene omnes ausmachen.
S. I, 23.

insanos essedicatis. Cic. Parad.IV:
oxL Tcccg cccpQCov iiaLvstocL. Der Vor-
wurf des Cotta ist nicht ungerecht-
fertigt.

14. At enim, ein Einwurf des Aka-
demikers aus dem Sinne des Stoikers.

15. in Salaria. Die SalzstraBe

fiihrte von Rom in das Sabinische;

sie wurde so genannt, weil die

Sabiner auf derselben ihr Salz aus

den Salinen yon Ostia zu holen
pflegten. — Uber Postumius und
Vatinius s. z. II, 6.

de — proelio sc. narratur. Die
Ellipse des Verbums, um rasch

iiber einen Gegenstand hinweg-
zugehen, dem Cotta wenig Gewicht
(nescio quid) und Glaubwiirdigkeit

beimiBt.

17. homine natos, s. II, 6 z. Castor

et Pollux.

recens ab, eig. frisch von etwas
weg, d. i. 'unmittelbar nach', sa
daB also Homer gleich in die Zeit

nach dem Trojanischen Kriege
gesetzt wird. An anderen Stellen

folgt Cicero der anderen Tradition,

welche Homer zu einem Zeit-

genossen des Lykurgos macht.
Tusc. V, 7.
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ab illorum aetate fuit, sepultos esse dicit Lacedaemone, eos

tu cantheriis albis nuUis calonibus obviam Vatinio venisse

existimas et victoriam populi Romani Vatinio potius^ bomini
rustico, quam M. Catoni, qui tum erat princeps^ nuntiavisse?

Ergo et illud in silice^ quod liodie apparet apud Regillum 5

12 tamquam vestigium ungulae, Castoris equi credis esse? Nonne
mavis illud credere^ quod probari potest^ animos praeclarorum
bominum^ quales isti Tyndaridae fuerunt, divinos esse et

aeternoS; quam eos^ qui semel cremati essent^ equitare et in

acie pugnare potuisse? aut^ si boc fieri potuisse dicis^ doceas lo

13 oportet, quo modo, nec fabellas aniles proferas. Tum Luci-

lius: An tibi^ inquit^ fabellae videntur? Nonne ah A. Postumio
aedem Castori et PoUuci in foro dedicatam^ nonne senatus

consultum de Vatinio vides? Nam de Sagra Graecorum etiam

est volgare proverbium^ qui^ quae adfirmant^ certiora esse i5

dicunt quam illa^ quae aqud Sagram. His igitur auctoribus

nonne debes moveri? Tum Cotta: Rumoribus, inquit, mecum
pugnas, Balbe^ ego autem a te rationes requiro.

... sequuntur, quae futura sunt. Effugere enim nemo
id potest^ quod futurum est. Saepe autem ne utile quidem 20

est scire, quid futurum sit; miserum est enim nihil profi-

cientem angi nec habere ne spei quidem extremum et tamen
commune solacium^ praesertim cum vos iidem fato fieri dicatis

1. sepuUos esse dicit, II. III, 243:
Tovg d' rjdr} %o:xB%av^ (pval^oog ala
bv Aa%£dccC[iovL avQ^L^ cpClri iv

TtazQLdL yaCrj.

2. cantheriis 'Gaule', veraclitlicli,

wie auch das folgende calones.

3. potius — quam Catoni ^statt

dem Cato'.

4. princeps sc. senatus. Vgl. die

AuBerung Catos Cat. Mai. 18: At se-

natuij quae sint gerenda, praescriho,

et quomodo.
5. et illud, s. I, 83 z. et his

vocahulis.

hodie 'heute noch'. Cat. Mai.
34: Audire te arhitror, Scipio, hos-

pes tuus quae faciat hodie, nona-
ginta annos natus; p. Cael. 3:

dignitatem semper in M. Caelio ha-
hitam esse summam hodieque haheri.

6. tamquam vestigium, s. I^ 49 z.

quasi corpus.

7. quod prohari potest, nicht
' was bewiesen werden kann', son-
dern im akademischen Sinne 'was
man gelten lassen, dem man zu-

stimmen kann', weil es eine ge-
wisse Wahrscheinlicjikeit ffir sich

hat.

13. dedicatam, eingeweiht wurde
derselbe von dem Sohne des Pos-
tumius 484 v. Chr. Liv. II, 42.

senatus consultum, s. II, 6.

15. volgare proverhium. Suidas
s. V. alrihfig: jiXrjd^sctSQa rcjv inl

UdyQa' TtaQOL^Ca iTtl rcSv dXi^d^^v

^sv^ ov 7tL6tsvoiisv(ov Ss. — Uber
Sagra s. II, 6.

19. ... sequuntur quae futura
sunt. Yor diesen Worten ist der
Anfang von Cottas Widerlegung,
daO das Dasein der Gotter aus der

Divination bewiesen werden konne,
ausgefallen. Das Erhaltene ist ein

Teil von Cottas Argumentation,
daO die Weissagungen nutzlos

seien, da ja doch der Mensch
seinem Schicksale nicht entgehen
konne. Vor sequuntur ist nach
Mayors Vermutung ein Wort wie
necessario ausgefallen.

22. et tamen, s. z. II, 18.
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omnia, quod autem semper ex omni aeternitate verum fuerit,

id esse fatum. Quid igitur iuvat aut quid adfert ad caven-

dum scire aliquid futurum, cum id certe futurum sit? Unde
porro ista divinatio? Quis invenit fissum iecoris? quis

5 cornicis cantum notavit, quis sortes? Quibus ego credo^ nec

possum Atti Navii, quem commemorabas ^ lituum contemnere;

sed qui ista intellecta sint, a pbilosopliis debeo discere, prae-

sertim cum plurimis de rebus divini isti mentiantur. At 15

medici quoque (ita enim dicebas) saepe falluntur. Quid simile

10 medicina, cuius ego rationem video^ et divinatio^ quae unde
oriatur^ non intellego? Tu autem etiam Deciorum devotioni-

bus placatos deos esse censes. Quae fuit eorum tanta ini-

quitaSj ut placari populo Romano non possent^ nisi viri tales

occidissent? Consilium illud imperatorium fuit, quod Graeci

15 6xQaxriy7]^a appellant^ sed eorum imperatorum^ qui patriae

consulerent, vitae non parcerent; rebantur enim fore ut exer-

1. quod — veruni fuerit, s. 1, 40
z. veritatem.

2. quid adfert ad cavendum. Vgl.

de div. II, 21: uhi est igitur ista

divinatio Stoicorum? quae, si fato

omnia fiunt , nihil nos admonere
potest, ut cautiores simus; quoquo
enim modo nos gesserimus, fiet

tamen illud, quod futurum est.

4. fissum iecoris, den Einschnitt

in den Leberlappen des Opfertieres,

welcherje nach seinerBeschaffenheit

iind ortlichen Lage bald als gliick-

bald als ungliickverheiOend galt.

5. cornicis cantum, s. II, 160 z.

alites et oscines.

sortes sind Stabe oder Tafelchen
aus Hoiz oder Bronze, auf welchen
Buchstaben oder Verse geschrieben
standen, aus denen die Zukunft
prophezeitwurde.Dieselbenwurden,
wie in dem Orakel von Praneste,

von einem Knaben gemischt und
gezogen (de div. II, 86). Wir be-

sitzen noch 17 in der Nahe von
Patavium gefundene sortes, Bronze-
tafelchen mit eingravierten Hexa-
metern, in denen allgemein ge-

faBte VerhaltungsmaBregeln und
VerheiBungen ausgesprochen sind.

Mommsen,corp.inscr.Lat. I,p.267flg.

quibus ego credo. Mit dieser

Versicherung darfman eskaum ernst

nehmen. De div. II, 86: Hoc
quidem genus divinationis vita iam
communis explosit. Quis enim

ClCERO, DE NATURA DEORUM.

magistratus aut quis vir inlustrior

utitur sortihus?

6. Atti Navii, s. II, 9.

7. sed qui ista intellecta sint etc.

Wie man zur Erkenntnis dessen ge-

langt ist, was die Zeichen in jedem
eihzelnen Falle bedeuten, dariiber

muB die Philosophie AufschluB
geben. Denn diese Erkenntnis zu
gewinnen war um so schwieriger^
da die Zeichen meistens triigen.

8. divini, substantivisch = vates,

wie de div. II, 9; 10. de fat. 15.

9. ita enim dicehas: II, 12.

Quid simile sc. est. Quid ist Accusat.
'worin^ und das Neutrum simile

bezogen auf medicina vertritt einen
allgemeinenSubstantivbegriff^etwas
Ahnliches'. VgL ad. fam. VI, 21:

omnium rerum mors est extremum.
Tusc. 11,31: si turpitudo peius est

quam dolor.

10. quae unde oriatur, non intell.

De div. II, 16: Quodsi falluntur
(medici, gubernatores)

,
qui nihil

sine aliqua prohahili coniectura et

ratione dicunt, quid existimandum
est de coniectura eorum, qui extis

aut avihus praesentiunt ? Qui potest

provideri, quicquam futurum esse,

quod neque causam hahet ullam ne-

que notam, cur futurum sit?

11. Deciorum devotionihus, s.II, 10.

14. Consilium imperatorium fuit.

Aus dem II, 10 zu certis verhis

Bemerkten geht hervor, daB Cottas

13
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citus imperatorem equo incitato se in hostem immittentem
persequeretur, id quod evenit. Nam Fauni vocem equidem
numquam audivi; tibi, si audivisse te dicis^ credam^ etsi

7 Faunus omnino quid sit nescio. Non igitur adhuc, quantum
quidem in te est, Balbe, intellego deos esse, quos equidem

16 credo esse, sed nihil docent Stoici. Nam Cleanthes, ut

dicebas^ quattuor modis formatas in animis hominum putat

deorum esse notiones. Unus is modus est, de quo satis dixi,

qui est susceptus ex praesensione rerum futurarum, alter ex

perturbationibus tempestatum et reliquis motibus, tertius ex

commoditate rerum, quas percipimus, et copia, quartus ex

astrorum ordine caelique constantia. De praesensione diximus.

De perturbationibus caelestibus et maritimis et terrenis non
possumus dicere, cum ea fiant, non esse multos^ qui illa

17 metuant et a dis immortalibus fieri existiment; sed non id

quaeritur, sintne aliqui^ qui deos esse putent, di utrum sint

necne sint, quaeritur. Nam reliquae causae, quas Cleanthes

adfert, quarum una est de commodorum, quae capimus, copia,

altera de temporum ordine caelique constantia, tum tracta-

buntur a nobis, cum disputabimus de providentia deorum,
18 de qua plurima a te, Balbe, dicta sunt; eodemque illa etiam

differemus, quod Chrysippum dicere aiebas^ quoniam esset

aliquid in rerum natura, quod ab homine effici non posset,

esse aliquid homine melius, quaeque in domo pulchra cum
pulchritudine mundi comparabas, et cum totius mundi con-

rationalistisclie Auffassung offen-

bar eine irrtiimliclie ist.

4. quid sit nescio, natiirlich in

seiner Eigenschaft als Akademiker u.

Philosoph , nicht aber als Pontifex.

tiber Faunuss. ll,10;wegenNam 1,27.

10. tertius ex commoditate rerum,
In dem Vortrage des Balbus (II, 13)
steht der zweite und dritte Punkt
in umgekehrter Reihenfolge ; den
Grund fiir diese Abweichung er-

sieht man aus dem Anfange des

§ 17. Die Anordnung, wie sie

dort getroffen ist, hat dem Cicero

offenbar seine akademische Quelle

an die Hand gegeben.
16. di utrum sint necne sint,

quaeritur. Dagegenwar II ^ 13 aus-

driicklich gesagt, daB die von
Kleanthes angefiihrten Grtinde nur
die Allgemeinheit des Gotter-

glaubens erklaren, nicht aber die

Existenz der Gotter beweisen woll-

ten. — Wegen necne sint s. z. I, 61.

21. illa, der Pluralis, weil das

Pronomen nicht nur auf den
nachsten Relativsatz, sondern auch
auf alles Folgende: quaeque — com-
parahas, et cum — adferehas, Zeno-
nisque — conclusiones hinweist.

24. esse homine aliquid melius sc.

a quo illud conficeretur.

in domo pulchra, s. I, 75 z. in

Venere Coa.

25. et cum — adferehas, ein

lockeres Satzgefiige, entsprechend
der Zusammenhangslosigkeit der
angefiihrten Xufierungen. Deshalb
steht cum mit dem Indikativ,

welches liberall da am Orte ist,

wo Gedanken rein auBerlich an-

einander gereiht werden sollen, im
Gegensatz zu cum mit dem Konjunk-
tiv, welches die logische Zusammen-
gehorigkeit derselben betont.

convenientiam consensumque, ^ev

^Lcc dvoiv 'die harmonische tlber-

einstimmung*, wie III, 28. Zum
Gedanken s. II, 19 z. consentiens —
cognatio.
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venientiam consensumque adferebas, Zenonisque breves et

acutulas conclusiones in eam partem sermonis, quam modo
dixi, differemus, eodemque tempore illa omnia, quae a te

physice dicta sunt de vi ignea deque eo calore, ex quo omnia
5 generari dicebas, loco suo quaerentur, omniaque, quae a te

nudius tertius dicta sunt, cum docere velles deos esse, quare

eE mundus universus et sol et luna et stellae sensum ac

mentem haberent, in idem tempus reservabo. A te autemidem 19

illud etiam atque etiam quaeram, quibus rationibus tibi persua-

10 deas deos esse. Tum Balbus: Equidem attulisse rationes 8

mihi videor^ sed eas tu ita refellis, ut, cum me interrogaturus

esse videare et ego me ad respondendum compararim, repente

avertas orationem nec des respondendi locum. Itaque maximae
res tacitae praeterierunt^ de divinatione, de fato, quibus de

15 quaestionibus tu quidem strictim, nostri autem multa solent

dicere, sed ab hac ea quaestione, quae nunc in manibus est,

separantur. Quare, si videtur, noli agere confuse, ut hoc
explicemus hac disputatione, quod quaeritur.

2. acutulas, das Deminutivuin im
tadelnden Sinne; anders III, 43:

aureola oratiuncula,

4. physice ist Adverbium, nicht

aber, wie man falschlich ange-
nommen hat, Vocativus, denn die

Stoiker beanspruchen dialectici,

nicht wie die Epikureer pJiysici zu
sein. De div. 1,126: non id quod
superstitiose , sed id quod physice
dicitur. Mayor.

6. nudius tertius, so daB also

angenommen wird , daB zwischen
dem zweiten und dritten Buche
ein Tag dazwischen liegt. S. II,

73 z. hesterno die.

quare — haderent, abhangig von
dicta sunt.

14. tacitae, in passivem Sinne,

wie ad fam. III, 8,2: prima duo
capita epistolae tuae tacita mihi
relinquenda sunt.

de divinatione ist in freierer

Weise mit dem vorhergehenden
Satze verbunden 'betreffend'. Vgl.

§36: de calido. Ad fam. X, 1, i:

itaque miJii maximae curae est, non
de mea quidem vita etc. Ad fam. XI,

27, 7: alia sunt, quae liquido negare

soleam, ut de isto ipso suffragio,

alia, quae defendam a te pie fieri et

humane, ut de curatione ludorum.
— Die Frage, ob die Divination
und das Fatum als beweiskraftig

fiir die Existenz der Gotter gelten

konne , hatte Cotta wenigstens nicht
unberiihrt gelassen, so daB man
erwartet, Balbus beklage sich viel-

mehr dariiber, daB sein Gegner
die Prufung der librigen von ihm
vorgebrachten Griinde fiir das
Dasein der Gotter auf eine andere
Zeit verschiebe und an dieser Stelle

neue Argumente verlange , ohne die

altenwiderlegt zu haben. DerDialog
ist nicht gerade geschickt gearbeitet.

15. strictim sc. dixisti.

16. ah hac ea quaestione, s. I, 33
z. Quo porro modo und I, 87 z.

huius hanc,

quae nunc in manibus est, nach
Analogie von liher in manibus est,

'an einem Buche schreiben'. Von
einer mundlichen Verhandlung, wie
hier, noch Tusc. V, 18.

17. separantur. Die Stoiker

pflegten ihre Ansichten iiber die

Mantik und das Schicksal nicht

in den Schriften nsql d^sav darzu-

legen, sondern sie schrieben be-

sondere Werke TtSQl ^avtiyirig und
TtSQL si^ccQ^svrig j so Chrysippus
und Posidonius (Diog. VII, 149).

Auch Cicero behandelte diesen

Stoff gesondert in den Schriften

de divinatione und de fato.

noli agere confuse. Diese Auf-
forderung ist befremdend, da Cotta

13*
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20 Optime, inquit Cotta. Itaque quoniam quattuor in partes

totam quaestionem divisisti de primaque diximus, consideremus

secundam; quae mihi talis videtur fuisse, ut, cum ostendere

velles, quales di essent^ ostenderes nullos esse. A consue-

tudine enim oculorum animum abducere difficillimum dicebas,

sed, cum deo nihil praestantius esset^ non dubitabas, quin

mundus esset deus, quo nihil in rerum natura melius esset.

Modo possemus eum animantem cogitare vel potius, ut cetera

21 oculis, sic animo hoc cernere! Sed cum mundo negas quic-

quam esse melius, quid dicis melius? Si pulchrius, adsentior;

si aptius ad utilitates nostras^ id quoque adsentior; sin autem
id dicis, nihil esse mundo sapientius, nuUo modo prorsus ad-

|sentior^ non quod difficile sit mentem ab oculis sevocare^ sed

quo magis sevoco, eo minus id, quod tu vis, possum mente
91 comprehendere. Nihil est mundo melius in rerum natura.

Ne in terris quidem urbe nostra; num igitur idcirco in urbe

esse rationem^ cogitationem, mentem putas? aut, quoniam non
sit, num idcirco existimas formicam anteponendam esse huic

pulcherrumae urbi^ quod in urbe sensus sit nullus^ in formica

non modo sensus^ sed etiam mens^ ratio^ memoria? Videre oportet,

Balbe^ quid tibi concedatur^ non te ipsum, quod velis, sumere.

22 Istum enim locum totum illa vetus Zenonis brevis et, ut tibi

Jyidebatur, acuta conclusio dilatavit. Zeno enim ita concludit:

nach der Ansicht des Balbus iiber

die Divination eber zu wenig als

zu viel gesagt hatte.

§ 20—64. Zweiter Hauptteil.
Kritik der stoisehen Lehre von
der Besehaffenheit der Gotter.
§20—28. Prufung der Schliisse
des Zeno, Chrysippus und
Xenophon. (S. II, 16—22.)

2. de primaque diximus. Man
erwartet, daB dieser Satz demvor-
hergehenden subordiniert ware. Ygl.
II, 154: atque aliquando perorem.

4. A consuetudine oculorum. ani-

mum ahducere, dafur im folgenden
Paragraph mentem ah oculis sevo-

care. S. z. II, 45.

8. Modo possemus. Diese Worte
schlieOen sich an ein zu erganzendes
concederemus an. Diese Form des

Zugestandnisses fehlt haufig in der
refutatio.

10. Si pulchriuSj was der Stoiker

II, 47 behauptet hatte.

12. id dicis, s. II, 7 z. ea ficta.

nullo modo prorsus, s. I, 37 z.

nusquam prorsus.

15. Nihil est mundo melius. TJhev

diesen SchluB s. II, 21. Der iden-

tische und darum unlogische Zusatz
in rerum natura findet sich iibrigens

dort nicht; Cottabraucht denselben
wegen des folgenden in terris.

16. Ne — quidem, s. z. 1, 110.

20. non modo sensus — memoria ?

DaO die Stoiker dariiber anders
denken ist z. II, 33 bemerkt
worden.

21. te ipsum, te steht ccTcb %olvov,

dasselbe gehort auch zu videre.

sumere, s. z. I, 89.

23. dilatavit. Dieser Ausdruck
ist gewahlt mit Riicksicht auf II,

20: quae dilatantur a nohis, Zeno
sic premehat. Grerade die geriihmte

knappe SchluOfolgerung des Zeno
hat dem Gedanken eine Ausdehnung
gegeben und lafit eine solche Ver-
allgemeinerung desselben zu, daO
die daraus gezogenen Konsequenzen
das Fehlerhafte der Zenonischen
Argumentation sofort erkennen
lassen.
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'Quod ratione utitur, id melius est quam id, quod ratione

non utitur; niliil autem mundo melius; ratione igitur mundus
utitur.' Hoc si placet, iam efficies, ut mundus optime librum 23

legere videatur. Zenonis enim vestigiis lioc modo rationem

6 poteris concludere: 'Quod litteratum est, id est melius, quam
quod non est litteratum; nihil autem mundo melius; litteratus

igitur est mundus.' Isto modo etiam disertus et_^"yLidem

mathematicus, musicus, omni denique doctrina eruditus, po-

stremo philosophus erit mundus. Saepe dixisti nihil fieri nisi

10 ex eo, nec illam vim esse naturae, ut sui dissimilia posset

effingere; concedam non modo animantem et sapientem esse

mundum, sed fidicinem etiam et tubicinem, quoniam earum
quoque artium homines ex eo procreantur? Nihil igitur ad-

fert pater iste Stoicorum, quare mundum ratione uti putemus,
15 ne cur animantem quidem esse. Non est igitur mundus deus,

et tamen nihil est eo melius ; nihil est enim eo pulchrius,

nihil salutarius nobis, nihil ornatius aspectu motuque con-

stantius. Quodsi mundus universus non est deus, ne stellae

quidem^ quas tu innumerabiles in deorum numero reponebas,

20 quarum te cursus aequabiles aeternique delectabant, nec me-
hercule iniuria; sunt enim admirabili incredibilique constantia.

Sed non omnia, Balbe^ quae cursus certos et constantes 24

habent, ea deo potius tribuenda sunt quam naturae. Quid 10

3. si placet, — efflcies, s. II, 8

z. si voluinus.

4. vestigiis, Locativus. Der voll-

standige Ausdruck Brut. 305: Hor-
tensium ipsius vestigiis persecuti.

rationem — condudere, s. z. 11,22.

5. Quod litteratum est etc. Sext.

Emp. IX, 108 fuhrt dieselbe Schlufi-

folgerung aus Alexinus *dem Eris-

tiker an, welcher um 250 v. Chr.

lebte. Sextus sowohl als Cicero

fanden dieselbe bei Klitomachus.
Auf diesen Einwand erwidern die

Stoiker, daO eine solche Zusammen-
stellung unpassend sei, da das Ver-
niinftige absolut besser sei als das
Gegenteil, das yQoc^^cctinov da-
gegen nur relativ, d. h. nur so

lange, als es nicht durch andere
Eigenschaften iiberboten werde. So
sei der Grammatiker Aristarch

durchaus nicht besser als Plato,

welcher kein Grammatiker sei.

(Sext. a. a. 0.)

7. et quidem, s. z. I, 82.

8. denique — postremo, s. z.

I, 104.

10. sui dissimilia posset effingere.

Vgl. 11,22.

12. quoniam — procrean ur?
Zwar entspringt nach der Ansicht
der Stoiker alles Konnen aus der
allgemeinen Naturkraft der Welt,
welche jedwedes Vermogen in sich

schliefit, aber es ist sophistisch

und unlogisch, auf das Allgemeine
das iibertragen zu wollen, was
nur im Speciellen in die Erschei-
nung tritt. Ahnlich § 27.

earum artium homines, wie
p. Rosc. Am. 120: omnium artium
puerulos, de orat. II, 37 : ceterarum
artium homines.

14. pater iste Stoicorum, ahnlich
Lucr. III, 9 von Epikur: tu, pater,

es rerum inventor.

15. cur animantem esse sc. putemus.
19. in numero reponebas, s. z. I. 38.

23. quain naturae. Wahrend Cotta
hier und § 26 flg., wo es sich um
eine Bekampfung der Ansichten
der Stoiker handelt, natura mehr
im epikureischen Sinne als eine

bewuBtlos wirkende, nach den Ge-
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Chalcidico Euripo in motu identidem reciprocaiido putas fieri

posse constantius? quid freto Siciliensirquid Oceani fervore

illis in locis,

Eul-opam Libyamque rapax ubi dividit unda?
Quid? aestus maritimi vel Hispanienses vel Britannici eorum-
que certis temporibus vel accessus vel recessus sine deo fieri

non possunt? Vide, quaeso, si omnes motus omniaquej quae
certis temporibus ordinem suum conservant, divina dicimus,

ne tertianas quoque febres et quartanas divinas esse dicen-

dum sit, quarum reversione et motu quid potest esse con-

25 stantius? Sed omnium talium rerum ratio reddenda est. Quod
vos cum facere non potestis, tamquam in aram confugitis ad deum.

Et Clirysippus tibi acute dicere videbatur, homo sine

dubio versutus et callidus (versutos eos appello, quorum
celeriter mens versatur, callidos autem, quorum, ta.mquam
manus opere, sic animus usu concalluit); is igitur: 'Si aliquid

est', inquit, 'quod homo efficere non possit, qui id efficit,

melior est homine; homo autem haec, quae in mundo sunt^

efficere non potest; qui potuit igitur, is praestat homini;

homini autem praestare quis possit nisi deus? est igitur deus/

Haec omnia in eodem, quo illa Zenonis, errore versantur.

26 Quid enim sit melius, quid praestabilius, quid inter naturam

setzen derNotwendigkeit schafFende

Kraft auffafit, nalim er im ersten

Buche, in seiner Polemik gegen
den Epikureer, natura vielmehr
im stoischen Sinne als natura
sentiens et intellegens. S. I, 66; 67.

I. Chalcidico JEuripo, der naeli

der Stadt Chalcis auf Euboa be-

nannte Sund zwischen Euboa und
Attika. Das Beispiel ist nicht
passend gewahlt, da gerade die

unregelmaGigen Stromungen des
Euripus sprichwortlich geworden
waren. Hipparchus b. Stob. flor.

p. 574: aoxaxd rs yial cc^s^cacc

EvQLTCov xqonov. Vgl. Liv.XXVlII, 6.

4. Europam Lihyamque etc. Nach
Vahlen p. 45 aus Enn. Annal. IX.

Dasselbe Citat auch Tusc. I, 45.

Vgl. Hor. carm. III, 3, 47 : qua medius
liquor secernit Europen ah Afro.

9. tertianas — tertio quoque die

revertentes.

10. reversione et motu, dicc dvotv
'die periodische Erschiitterung, Er-
regung' Vgl. § 27: motihuset muta-
tionihus, § 71: sine animi motu et

eogitatione.

II. ratio reddenda est. Der Aka-

demiker verlangt Grriinde fiir diese

Erscheinungen. Wenn aber Balbus
gezeigt hat, dafi die Welt nach
gottlichen Ideen geordnet sei, so

hat er fiir diese GesetzmaOigkeit
einen besseren Grund angefiihrt,

als Cotta je wird beizubringen ver-

mogen.
12. tamquam in aram, wie die

i%8xai^ eine sprichwortliche Wen-
dung, so in aram trihunatus (post.

red. 11), ad aram legum confugere
(Verr. II, 3).

14. versutos eos appello etc. Eine
besondere Notwendigkeit diese

Worte, iiber deren Bedeutung kein
ZweifelobwaItenkann,etymologisch
zu erklaren,ist hiernichtvorhanden;
Cicero hat eine gewisse Vorliebe
fiir dergleichen Bemerkungen.

15. tamquam=ut. S. 1, 102 z.quasi.

21. Haec in eodem — errore ver-

santur. Von Sachen wird aus-

gesagt, was eigentlich nur von
Personen gilt. Vgl. I, 37 : in errore

sententia est. Tusc. I, 107: vides,

quanto haec in errore versentur,

22. Quid sit melius, quid praesta-

hilius, Dazu ist aus dem folgenden
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et rationem intersit, non distinguitur. jygfflSyjG; si di nc^-^l^lilij^

sint, negat esse in omni natura quicquam nomine melius; id

autem putare quemquam hominem, nihil homine esse melius,

summae arrogantiae censet esse. Sit sane arrogantis pluris

6 se putare quam mundum; at illud non modo non arrogantis,

sed potius prudentis, intellegere se habere sensum et rationem,

liaec eadem Orionem et Caniculam non habere. Et: 'Si domus
pulchra sit, intellegamus eam dominis', inquit, 'aedificatam

esse non muribus; sic igitur mundum deorum domum ex-

10 istimare debemus.' Ita prorsus existimarem, si illum aedi-

ficatum esse, non (quem ad modum docebo) a natura con-

formatum putarem.

At enim quaerit apud Xenophontem Socrates, unde ani-

mum arripuerimus, si nullus fuerit in mundo. Et ego quaero,

15 unde orationem, unde numeros, unde cantus; nisi vero loqui

solem cum luna putamus, cum propius accesserit, aut ad
harmoniam canere mundum, ut Pythagoras existimat. Natufae^
isTa sunf, Balbe, naturae non artificiose ambulantis, ut ait

Zeno, (quod quidem quale sit, iam videbimus) sed omnia .

20 cientis et agitantis motibus et mutationibus suis. Itaque illa 28

mihi placebat oratio de convenientia consensuque naturae, quam
quasi cognatione continuata conspirare dicebas. lUud non
probabam, quod negabas id accidere potuisse, nisi ea uno
divino spiritu contineretur. Illa vero cohaeret et permanet

non distinguitur ein non definitur

zu entnehmen. Erstens vermiBt
man eine genaue Bestimmun^ der

BegrifFe melius und praestabilius,

zweitens eine Unterscheidung
zwischen Yernunft und Naturkraft
(im akademischen resp. epikure-

ischen Sinne).

1. Idemque, s. II, 16 z. Etenim.
2. id — niliil homine esse melius,

s. II, 24 z. Quod.
7. Orionem et Caniculam, s. z.

II, 113.

11. aedificatum esse, der eigent-

liche Ausdruck von der schopfe-

rischenThatigkeit derGottheit. Vgl.

1,19 u. 18: aedificatorem mundi.
quem ad modum doceho. Dieser

Teil des Vortrages des Cotta ist

nicht mehr erhalten.

13. apud Xenophontem Socrates^

s. II, 18.

15. numeros ^ der Rhythmus'. Es
wird im Gegensatz zu oratio vor-

ziiglich an die poetische Sprache
gedacht, denn poeta numeris astric-

tior (de orat. I, 70). — Uber das
Ungehorige einer soIchenFolgerung
s. § 23.

16. ad harmoniam canere, Cotta
verspottet des Pythagoras Lehre
von der Spharenharmonie, welcher
in den sieben Planeten mit ihren

Schwingungen die tonenden Saiten
eines himmlischen Heptachords
sieht. — Wegen ad s. I, 49 z. ad
numerum.

18. artificiose amhulantis, eine

Travestierung des Zenonischen
ignem artificiosumprogredientem via.

II, 57.

20. Itaque begrilndet das vor-

hergehende sms, welches deshalb
nachdrucksvoU am Ende des Satzes

steht.

21. de convenientia consensuque,

s. z. § 18.

22. dicehas: II, 19.

24. Illa vero 'Nein, sie', s. z.

I, 17.

cohaeret et permanet, dafiir II,

115: cohaeret ad permanendum.
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naturae viribus^ non deorum, estque in ea iste quasi consensus^

quam ev^Ttdd^acav Graeci vocant; sed ea, quo sua sponte

maior est, eo minus divina ratione fieri existimanda est.

Illa autem, quae Carneades adferebat, quem ad modum
dissolvitis? si nuUum corpus immortale sit, nuUum esse corpus 5

sempiternum; corpus autem immortale nuUum esse, ne indi-

viduum quidem^ nec quod dirimi distrahive non possit. Cum-
que omne animal patibilem naturam babeat, nuUum est eorum^

quod eflfugiat accipiendi aliquid extrinsecus, id est quasi

ferendi et patiendi, necessitatem, et, si omne animal tale est, lo

immortale nullum est. Ergo itidem, si omne animal secari

ac dividi potest, nuUum est eorum individuum^ nullum aeter-

num; atqui omne animal ad accipiendam vim externam et

ferendam paratum est; mortale igitur omne animal et disso-

1. naturae virihus fur suis virihus,

wegen des folgenden deorum, nm
den Gegensatz scharfer hervor-
zuheben.

3. eo minus — existimanda est.

Der Akademiker stellt Behauptung
gegen Behauptung. Hatte doch
der Stoiker II, 32 mit Plato nach-
gewiesen, daD gerade die sich selbst

bewegendeund erhaltende Kraftder
Natur ihre Gottlichkeit offenbare.

Kap. 12. § 29—34. Beweise
des Karneades, daB kein
korperliches und empfinden-
des Wesen ewig und dem-
nach auch die Welt der
Stoiker nicht Gott sein
konne.

4. Garneades, s. Einl. § 21.

5. si nuTlum corpus etc. Man
vermiBt in diesen SchluOreihen die
Beziehung auf dieGottheit, wahrend
man dieselbe bei Sext. Emp. IX,

180, welcher aus derselben Quelle
wie Cicero schopft, direkt aus-

gesprochen findet.

6. ne individuum quidem. Die
Form des Syllogismus ist gestort.

Aus der Teilbarkeit der Korper
hatte, wie bei Sext. 180, auf die

Zerstorbarkeitderselbengesciilossen
werden sollen. Das Versaumte wird
am unrechten Orte nachgeholt mit
dem Satze: JErgo — aeternum.
S. d. Anmerk.

7. Oumque 'da ferner', que einen

neuen Syllogismus anreihend. Ahn-
lich I, 24 : Quodque.

8. patihilem. Wegen der aktiven
Bedeutung dieses Worts s. II. 98
z. insatiahilis.

eorum, als wenn voraufginge
omnia animalia. Vgl. Tusc. IV, 65:

in tota ratione ea, quae pertinet

ad animi perturhationem , una
res videtur causam continere, omnes
eas esse in nostra potestate,

9. quasi ferendi etpatiendi. Quasi,
weil die folgenden Ausdriicke zur
Bezeichnung des allgemeinen Be-
griffes der Passivitat nicht in

gleicher Weise gebrauchlich waren
wie das griechische Tcaaxsiv. Acad.
I, 26: partes accipiendi et quasi
^atiendi. Wegen dieses quasi bei

{jbersetzungen vgl. noch I, 113:

quasi titillatio, III, 28: quasi con-

sensus. — Wie die Stoiker diesen
Einwurf zuriickweisen wiirden, sieht

man aus II, 31 und 35.

11. Ergo — aeternum. Dieser
Gedanke, welcher zum ersten Syllo-

gismus gehort, ist hier unpassend
eingeschoben. Es entging Cicero,

wie auch das Ende des Paragraphen
zeigt, daD beide SchluOreihen aus-

einander zu halten waren. Zum
Gedanken vgl. Tusc. I, 71: est enim
interitus quasi discessus et secretio

et diremptus earum partium, quae
ante interitum iunctione aliqua

tenehantur.
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lubile et dividuum sit necesse est. Ut enim, si omnis cera 30

commutabilis esset, nihil esset cereum, quod commutari non
posset, item nihil argenteum, nihil aeneum, si commutabilis

esset natura argenti et aeris: similiter igitur, si ea [omnia
5 quae sunt], e quibus cuncta constant, mutabilia sunt, nullum

corpus esse potest non mutabile; mutabilia autem sunt illa^

ex quibus omnia constant, ut vobis videtur; omne igitur

corpus mutabile est, At si esset corpus aliquod immortale^

non esset omne mutabile; ita efficitur^ ut omne corpus mortale

10 sit. Etenim omne corpus aut aqua aut aer aut ignis aut terra

est aut id, quod est concretum ex his aut ex aliqua parte

eorum; horum autem nihil est, quin intereat. Nam et ter- 31

renum omne dividitur, et umor ita moUis est, ut facile premi
coUidique possit; ignis vero et aer omni pulsu facillime pellitur

15 naturaque cedens est maxume et dissupabilis. Praetereaque

omnia haec tum intereunt, cum in naturam aliam convertun-

tur^ quod fit, cum terra in aquam se vertit, et cum ex aqua
oritur aer, ex aere aether, cumque eadem vicissim retro com-
meant. Quodsi ea intereunt, e quibus constat omne animal, >^

20 nuUum est animal sempiternum. Et ut haec omittamus, tamen
animal nullum inveniri potest, quod neque natum umquam

*

sit et semper sit futurum. Omne enim animal sensus habet;

sentit igitur et calida et frigida et dulcia et amara nec potest

uUo sensu iucunda accipere, non accipere contraria; si igitur

25 voluptatis sensum capit, doloris etiam capit; quod autemdolorem
accipit^ id accipiat etiam interitum necesse est; omne igitur ani-

mal confitendum est esse mortale. Praeterea, si quid est, quod 33

1. TJt enim, dem entspriclit im
folgenden anakoluthiscli similiter

igitur, Diese neue SchluBreihe
reicht bis zu Ende von § 31.

4. ea, e qulbus cuncta constant,

dieElemenfce. ^afehltindenHdschr.
Dasselbe scheint unterdriickt wor-
den zu sein,. nachdem die Worte
omnia quae sunt, wahrscheinlich
eine Yariante zu cuncta^ falschlich

in den Text aufgenommen worden
waren.

6. non mutahile = quod non sit

mutaUle, Yg\. II, 84: terra infima.

7. ut vohis videtur: II, 84.

13. dividitur UaBt sich teilen.

Ad fam. IX, 16, 2: non facile diiudi-

catur amor verus et fictus. Caes.
b. G. I, 6, 2: Ehodanus vado trans-
itur.

16. tum intereunt — cum con-
vertuntur. Die Stoiker sehen mit

mehr Hecht in diesem tJberga.nge

der Elemente nur einen Wechsel
der Gestalt der UrstofFe, nicht aber
einen Untergang der letzteren.

17. terra in aquam se vertit etc. S.

die Ausfiihrungen des Balbus II, 84.

24. non accipere' ohne zugleich—
Dieser Syllogismus, welcher mit
den Worten aeternum est in § 33

endet, beriihrt sich nahe mit dem
in § 29: Gumque etc. Beide waren
besser verbunden worden.

26. id accipiat etiam interitum.

Jede Empfindung ist eine Ver-
anderung der Seele, die schmerz-
liche Empfindung eine Veranderung
zum Schlechteren {btu t6 xbCqov

lisrcc^oXri), welchein ihren auOersten
Konsequenzen zur Vernichtung
fiihren muO. Sext. Emp. IX, 139 flg.

27. Praeterea etc. Dasselbe Argu-
ment in negativer Form.
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nec voluptatem sentiat nec dolorem, id animal esse non pot-

est; sin autem quid animal est, id illa necesse est sentiat;

et, quod ea sentit, non potest esse aeternum; et omne ani-

mal sentit; nuUum igitur animal aeternum est. Praeterea

nuUum potest esse animal, in quo non et appetitio sit et

declinatio naturalis; appetuntur autem, quae secundum naturam
sunt, declinantur contraria; et omne animal appetit quaedam
et fugit a quibusdam; quod autem refugit, id contra naturam
est, et, quod est contra naturam, id habet vim interimendi;

34 omne ergo animal intereat necesse est. Innumerabilia sunt,

ex quibus effici coglque possit nibil esse, quod sensum babeat,

quin id intereat; etenim ea ipsa, quae sentiuntur, ut frigus,

ut calor, ut voluptas, ut dolor, ut cetera, cum amplificata

sunt, interimunt; nec uUum animal est sine sensu; nuUum
14 igitur animal aeternum est. Etenim aut simplex est natura

animantis, ut vel terrena sit vel ignea vel animalis vel umida
(quod quale sit, ne intellegi quidem potest), aut concreta ex

pluribus naturis, quarum suum quaeque locum habeat, quo
naturae vi feratur, alia infimum, alia summum, alia medium.
Haec ad quoddam tempus cobaerere possunt, semper autem
nullo modo possunt; necesse est enim in suum quaeque locum
natura rapiatur. NuUum igitur animal est sempiternum.

35 Sed omnia vestri, Balbe, solent ad igneam vim referre

Heraclitum, ut opinor, sequentes, quem ipsum non omnes

1. id animal esse non potest.

Sext. Emp. IX, 142: to yccQ ^aov
tov ^Tj ^coov ovn aXX(p zlvI diacpBQBi

7] t(p cciad^dvsGd^ca.

3. et omne animal sentit 'nun
aber — Uber et in der propo-
sitio minor des Syllogismus s.

I, 110 z. et deus vester. Negativ:
nec, wie im folgenden Paragraphen
nec ullum animal. Vgl. 11,21: nec
mundo quicquam melius.

5. appetitio et declinatio, s. II,

33 flg.

10. intereat necesse est. Aus den
obigen Pramissen konnte nur ge-
schlossen werden interire potest,

Innumerdbilia sunt — aeternum
est. Eine wenig modifizierte

Wiederholung des Argumentes in

§ 32.

12. quin id^ s. z. II, 24.

15. Etenim, s. z. II, 16.

17. quod quale sit: a^v%6v saxi

v,ca ccloyov (Sext. Emp. IX, 180).
Ein solches lebendes Wesen aber

kann sich Cotta ebenso wie Velleius

(I, 36) nicht vorstellen.

ex pluribus naturis. Uber die

Bedeutung von natura s. I, 22.

19. naturae vi, die Naturkraft,

wie sie jedem einzelnen der Ele-

mente in besonderer Form inne-

wohnt. S. II, 44; 116 flg.

§ 35—37. Das Feuer ist mit
nichten das gottliche Princip.

24. Heraclitum — sequentes (S.

z. I, 74). Aus Feuer entstehen nach
Heraclit alle Dinge, die Welt ist

ihm ein ewiges stufenweise sich

entziindendes und wieder ver-

loschendes Feuer. Der EinfluB

Heraclits auf die Stoiker ist un-

verkennbar.
non omnes interpretantur uno

modo. Die Stoiker haben ofters

die Schriften Heraclits kommentiert,

80 Kleanthes (Diog. Laert. VII, 154)

und Aristo von Chius, ein Schiiler

Zenos (Diog. IX, 5).
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[

interpretantur nno modo; qui quoniam quid diceret intellegi

f noluit, omittamus; vos autem ita dicitis, omnem vim esse

igneam, itaque et animantes, cum calor defecerit, tum interire,

et in omni natura rerum id vivere, id vigere, quod caleat.

I 5 Ego autem non intellego, quo modo calore exstincto cor-

pora intereant, non intereant umore aut spiritu amisso^ prae-

sertim cum intereant etiam nimio calore. Quam ob rem id 36

quidem commune est de calido ; verum tamen videamus exitum.

;

Ita vultis, opinor, nitiil esse animal extrinsecus, in natura'

10 atque mundo, praeter ignem. Qui magis quam praeter ani-

I

mam, unde animantium quoque constet animus, ex quo animal
dicitur? Quo modo autem lioc, quasi concedatur, sumitis,

nihil esse animum nisi ignem? probabilius enim videtur tale

quiddam esse animum, ut sit ex igni atque anima temperatum..^/^^
15 Quodsi ignis ex sese ipse animal est nulla se alia admiscente

natura, quoniam is, cum inest in corporibus nostris, efficit,

ut sentiamus, non potest ipse esse sine sensu. Rursus eadem
dici possunt: Quidquid est enim, quod sensum habeat, id

necesse est sentiat et voluptatem et dolorem; ad quem autem
20 dolor veniat, ad eundem etiam interitum venire. Ita fit, ut

y^/^^/^jie ignem quidem efficere possitis aeternum. Quid enim? non 37

'^feSR^ ej^dem vobis placet omnem ignem pastus indigere nec per-

manere ullo modo posse, nisi alatur? ali autem solem^ lunam,
reliqua astra aquis, alia dulcibus, aha marinis? Eamque

25 causam Cleanthes adfert, cur se sol referat nec longius pro-

grediatur solstitiali orbi itemque brumali, ne longius disce-

dat a cibo. Hoc totum quale sit, mox; nunc autem conclu-

1. qui — omittamus, s. I, 12 z.

quae — perciperentur,

intellegi noluit, s. z. I, 74.

2. vim sc. vitalem. S. II, 24.

4. id vivere 'nur das —
8. commune est de cdlido. Was

von der Warme gesagt ist, gilt in

gleicher Weise von der Feuchtig-
keit, der Luft etc. Wegen de s.

1, 19 z. de divinatione.

exitum 'das Resultat*. Vgl. 1, 104.

9. animal extrinsecus = extra
corpus nostrum, wie der folgende
erklarende Zusatz in natura atque
mundo zeigt.— ammaZ' Lebendiges'.

11. unde — constet animus, die
populare Ansicht, welche auch
viele Philosophen vertreten.

14. ex igni atque anima tem-
peratum. Ebendies ist aber die
Ansicht der Stoiker. Die Seele ist

ihnen ein cctjq nvQOEidrig oder
Ttvsvficc Evd^eQ^ov (Diog. VII, 157)
= inflammata anima Tusc. I, 42.

16.exseseipse,s. 11, 32 z.ipsumexse.

20. venire, der IniSnitiv ist abhangig
von necesse est, wahrend dasselbe

vorher den Konjunktiv sentiat nach
sich hatte, ein Wechsel der Kon-
struktion, welcher sich auch sonst

zuweilen bei Cicero findet, so de
fin. V, 25. Acad. 11, 39.

23. ali — mariniSj s. II, 40; 83;
118. — Wegen autem s. z. I, 121.

25. cur — progrediatur , ein

Hexameter, wohl anbeabsichtigt.

26. solstiiiali orhi. Wegen des

Ablat. s. II, 95 z. honis domiciliis.

27. Hoctotum, die stoische Lehre
von der gesetzmaBigen Bewegung
der Gestirne als vernunftbegabter
gottlicher Wesen.
mox, in dem Abschnitte von der
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datur illud: quod interire possit, id aeternum non esse natura;

ignem autem interiturum esse, nisi alatur; non esse igitur

. K natura ignem sempiternum.
Qualem autem deum intellegere nos possumus nuUa

virtute praeditum? Quid enim? prudentiamne deo tribuemus^

quae constat ex scientia rerum bonarum et malarum et nec
bonarum nec malarum? Oui mali nihil est nec esse potest^

quid liuic opus est dilectu bonorum et malorum? quid autem
ratione? quid intellegentia? quibus utimur ad eam rem, ut

apertis obscura adsequamur; at obscurum deo nibil potest

esse. Nam iustitia, quae suum cuique distribuit, quid per-

tinet ad deos? hominum enim societas et communitas, ut vos

dicitis^ iustitiam procreavit. Temperantia autem constat ex

praetermittendis voluptatibus corporis, cui si locus in caelo

est, est etiam voluptatibus. Nam fortis deus intellegi qui

potest? in dolore? an in labore? an in periculo? quorum
39 deum nihil attingit. Nec ratione igitur utentem nec virtute

gottlichen Vorsehung, welcher
nicht mehr erhalten ist. Wegen
der Ellipse des Verb. dicendi s. I,

19 z. longum est ad omnia.

Kap. 15. 38. Die Tugenden
sind unvereinbar mit dem
Wesen Grottes; einen Gott
aber ohne Tugend kann man
sich unmoglich vorstellen.
(Vgl. 1,110.)

4. inteUegere, s. z. I, 21.

5. prudentiamne deo trihuemus.

Dieselbe Beweisfilhrung bei Sext.

Emp. IX, 152 flg. Das Fehlerhafte
in dieser Argumentation liegt

darin, daB die gottliche Weltver-
nunft nach menschlichen Verhalt-
nissen beurteilt wird, bei der, da
ihre Krafte ohne Widerstreit mit
dergroDtenGesetzmaBigkeit wirken,
von einzelnen Tugenden nicht die

Rede sein kann, wenn dieselbe

auch das absolut Gute, die summa
virtus, in sich darstellt (S. II, 39).

6. eonstat ex 'besteht in, beruht
auf. Tusc. IV, 81: eorum vitia

constant e faJsis opinionibus. De
orat. I, 83 : eloquentia ex hene dicendi

scientia constat,

nec honarum nec malarum, der
aSiccQpOQcc. S. I, 16 z. interesse pluri-

mum. Dieselben stoischen Defini-

tionen der vier Kardinaltugenden
findet raan de fin. V, 67.

11. quid pertinet ad deos? Was
die Stoiker hierauf entgegnen
wiirden, ersieht man aus II, 154:

est enim mundus quasi communis
deorum atque hominum domus, —
Wegen Nam s. z. I, 27.

12. ut vos dicitis. Das ist nicht

die wahre Ansicht der Stoiker,

wie man schon aus ihrer Definition

der pietas I, 116 sehen kann: est

enim pietas iustitia adversum deos.

Die Gemeinschaft zwischen Gott
und den Menschen ist die urspriing-

liche, folglich kann nicht das ge-

sellige Leben die Gerechtigkeit
geschaffen haben, wenn dasselbe

auch auf dieser beruht. (de off.

16. quorum deum nihil attingit.

tiber diese Form der Widerlegung
s. I, 29 z. quas perspicuum est.

§ 39— 64. Angenommen, daB
die Welt wirklich Gott sei,

so ist es ungereimt, daneben
eine Fiille anderer Gotter
bestehenzu lassen, wie die
Stoiker thun. Wie wider-
sprechend und unhaltbar die
Ansichten in myth ologischen
Dingen sind, wird von Cotta
in einem langeren Exkurse
nachge wiesen.
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nUa praeditum deum intellegere qui possumus? Nec vero

volgi atque imperitorum inscitiam despicere possum, cum ea

considero, quae dicuntur a Stoicis. Sunt enim illa imperitorum:

piscem Syri venerantur, omne fere genus bestiarum Aegyptii

6 consecraverunt; iam vero in Graecia multos habent ex homi-

nibus deos, Alabandum Alabandis^ Tenedii Tennen, Leuco-

tbeam, quae fuit Ino, et eius"Palaemonem filium cuncta

Graecia; Herculem, Aesculapium^ Tyndaridas, Romulum nostri

aliosque complures^ quos quasi novos et adscripticios cives in

10 caelum receptos putant Haec igitur indocti; quid vos philo-

sophi? qui meliora? Omitto illa; sunt enim praeclara; sit

sane deus ipse mundus. Hoc credo illud esse

sublime candens^ quem invocant omnes lovem.

Quare igitur plures adiungimus deos? quanta autem est eorum
15 multitudo! Mihi quidem sane multi videntur. Singulas enim

stellas numeras deos eosque aut beluarum nomine appellas,

ut Capram^ ut Nepam^ ut Taurum^ ut Leonem^ aut rerum
inanimarum^ ut Argo, ut Aram^ ut Coronam. Sed ut' haec 41 C<?-h<^

concedantur, reliqua qui tandem non modo concedi, sed om-
20 nino intellegi possunt? Cum fruges Cererem, vinum Liberum

dicimus, genere nos quidem sermonis utimur usitato^ sed

ecquem tam amentem esse putas, qui illud^ quo vescatur,

4. piscem. Plin. n. h. V, 23, 19:

prodigiosa Atargatis, Graecis autem
JDerceto dicta^ ein Weib mit einem
Fischschwanze.

Aegyptii, s. I, 82.

6. Alahandus und Tennes, die

Griinder der Stadte Alabandain
Karien und Tenedos auf"der gleict-

Saltirlg^en Insel an der trojanischen
Kiiste, wurden als Stammheroen
verehrt. — Die Form Alahandis,
arch. Alahandeis, entspricht dem
griechischen 'Ala^ccvSslg^ wahrend
Cicero § 50 die lat. Form Ala-
iandenses gebraucht.

Leucothea, Name der Ino, der
Tochter des Kadmus, welche sich

von ihrem Gatten Athamas ver-

folgt mit ihrem Sohne Melikertes

(= Falaemon) in das Meer stiirzte

und nebst diesem unter die Meer-
gotter aufgenommen wurde. Der
Kult beider war weit verbreitet;
auch in Rom fanden sie Eingang
unter den Namen Matuta (s. III, 48)
nnd Fortunus (II, 66).

7. eius Palaemonem filium. Diese

transgressio verhi (Quint. YIII, 6,62)

findet sich bei Cicero nicht selten.

Vgl. 49: huius Ahsyrto fratri; p.

Arch. 6: eius Pio filio; p. Cluent.

25: eius Lucium filium; Brut. 98:

cuius Gaio filio.

9. adscripticios cives^ so hieOen
nach der Servianischen Heeres-
ordnung die Btirger der fiinften

Klasse, qui supplendis legionihus

adscrihehantur. Festus p. 14. Miill.

11. Omitto illa, alles, was er in

diesem Paragraphen noch sagt.

sunt enim praeclara und deshalb
unanfechtbar, ironisch.

13. suhlime candens, s. II, 4.

15. sane, s. z. I, 15.

16. numeras, s. z. I, 33.

19. non modo — sed omnino, s.

z. I, 61.

21. genere — sermonis — usitato,

die Metonymie, immutatio, exquo
genere haec sunt, Gererem profrugi-
hus, Liherum appellare pro vino.

De orat. III, 167.
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deum credat esse? Nam quos ab hominibus pervenisse dicis

ad deos, tu reddes rationem, quem ad modum id fieri potuerit

aut cur fieri desierit, et ego discam libenter. Quo modo nunc
quidem est, non video, quo pacto ille, cui *^in monte Oetaeo
illatae lampades fuerint', ut ait Accius, 'in domum 5

aeternam patris' ex illo ardore pervenerit; quem tamen
Homerus apud inferos conveniri facit ab Ulixe, sicut ceteros,

42 qui excesserant vita. Quamquam, quem potissimum Herculem
colamus, scire sane velim; plures enim tradunt nobis ii, qui

interiores scrutantur et reconditas litteras: antiquissimum love la

natum, sed item love antiquissimo— nam loves quoque plures

in priscis Graecorum litteris invenimus — ; ex eo igitur et

Lysitboe est is Hercules, quem concertavisse cum Apolline

de tripode accepimus. Alter traditur Nilo natus Aegyptius,

1. deum credat esse? Das war
auch nicht der Grlaube der Stoiker.

Diese hatten nur behauptet, dafi

viele dii populares dadurch ent-

standen seien, daB man den Gaben
der Gottheit den Namen des Gpttes
selbst beilegte (II, 60 flg.). Uber-
haupt trifft die ganze folgende
Polemik des Cotta nicht eigentlich

das theologische System der Stoiker.

Wenn diese in ihrem Streben, die

Volksreligion nicht zu zerstoren,

die Berechtigung des herrschenden
Gotterglaubens nachwiesen, so ge-

schah dies mehr aus praktischen
Griinden, als daB dieser Nachweis
einen integrierenden Bestandteil
ihres Systemes bildete.

quos — dicis 'was die anlangt,

von denen du behauptest'.

3. Quo modo nunc est. Dieses
eine Aussage beschrankende oder
erlauternde quo modo im Sinne
von ut findet sich bei Cicero ge-
wohnlich in dieser Formel, am
haufigsten in den Briefen. Vgl. ad
Att. XIV, 16, 3: nunquam ille mihi
satis laudari videbitur, cum ita

laudaditur "^quo modo nunc est\ ib.

VIII, 15, 3: transeunt vel, quo modo
nunc est, transierunt.

4. cui, Herkules. Das Citat

stammt nach Ribbecks Vermutung
aus den Herakliden des Accius
(s. IT, 89).

7. Homerus, Od. XT, 601 flg. Nach
dieser Stelle befindet sich das
Schattenbild des Herkules in der

Unterwelt, wahrend er selbst als

Gemahl der Hebe im Olymp weilt.

Diese Vorstellung ist unhomerisch
(vgl. n.XVTII, 117), schon die Alten
erkannten, daB diese Stelle inter-

poliert sei.

9. qui interiores scrutantur
litteras, die alexandrinischen Ge-
lehrten, welche^ das Chaos der

mythologischen Uberlieferung sich-

teten und die Widerspruche in der
Tradition iiber die einzelnen Gotter
dadurch zu beseitigen suchten, daB
sie mehrereGotter gleichen Namens
annahmen. Nachher werden sie ge-

nealogi antiqui (§ 44), theologi (§ 63)
und antiqui historici (§ 55) genannt.

11. loves — plures, s. § 53.

13. Lysithoe wird nur noch von
einem Schriftsteller des funften

Jahrh. n. Chr., von Lydus de mens.
IV, 46 als Mutter des Herkules
angefiihrt.

14. de tripode. Herkules hatte,

erzilrnt daruber, daB ihm die

Pythia ein Orakel verweigerte,

dieser den Dreifuli geraubt, um an •

einem anderen Orte selbst ein

Orakel zu griinden. Den zwischen
ApoIIo und Herkules deshalb ent-

standenen Streit schlichteten Zeus
und andere Gdtter. ApoIIod. II,

6, 2. Die Dichtkunst sowohl als

die bildende Kunst hat diesen Stoff

mit Vorliebe behandelt.

Nilo natus. Tac. Ann. VI, 60:

Indc proximum amnis os (Germani-

cus visit) dicatum Herculi, quem
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quem aiunt Phrygias litteras conscripsisse. Tertius est ex

Idaeis Digitis^ cui inferias adferunt Coi. Quartus lovis est

et Asteriae, Latonae sororis, qui Tyri maxime colitur, cuius

Karthaginem filiam ferunt. Quintus in India, qui Belus

5 dicitur. Sextus liic ex Alcmena, quem luppiter genuit, sed

tertius luppiter, quoniam, ut iam docebo, plures loves etiam

accepimus.

Quando enim me in liunc locum deduxit oratio, docebo
meliora me didicisse de colendis dis immortalibus iure ponti-

10 ficio et more maiorum capedunculis iis, quas Numa nobis

reliquit, de quibus in illa aureola oratiuncula dicit Laelius,

quam rationibus Stoicorum. Si enim vos sequar, dic, quid

ei respondeam, qui me sic roget: Si di sunt, suntne etiam
Nymphae deae? si Nymphae, Panisci etiam et Satyri? Hi

indigenae ortum apud se perhibent.

Dort befand sicli auch ein Tempel
des Herkules (= agyptiscli Schou
oder Chonsu, d. i. 'die brennende
Sonne', Brugsch) Herod. II, 113.

Die Nachricht, daB Herkules ein

Sohn des Nil sei, steht vereinzelt da.

1. Phrygias litteras. Mayor
schliefit mit B/echt aus der Art,

wie Plut. de Is. et Os. p. 362 die

^QvyLcc yQaiiixciva erwahnt werden,
daO darunter eine Theogonie ahn-
lich der des Orpheus oder Linus
zu verstehen sei, fiir deren apo-
kryphischen Yerfasser man Herkules
hielt.

ex Idaeis Digitis 'unter der Zahl
der — Herkules galt als der
erste der fiinf idaischen Daktylen
(Paus. V, 7, 4), phrygischer Damohen
im Dienste der Kybele, welche
man fiir die kunstfertigen Bear-
beiter des Eisens und fiir ge-
schickte Zauberer hielt.

2. cui inferias adferunt. Als Heros
gehort er zu den dis inferis. Vgl.
Herod. II, 44 a. E.

3. Asteria, Tochter des Titanen
Koeus und der Phoebe (Hes. theog.
i09). Als Mutter des Herkules er-

scheint sie auch Athen. IX, 392 E.,

wahrend der syrisch-phonizische
Melkart , der identisch ist mit dem
griechischen Herakles, gewohnlich
ein Sohn der Astarte genannt wird.
In der Ahnlichkeit der beiden

Worte Asteria und Astarte wird
der Grund fiir diese Genealogie zu

suchen sein.

4. Belus, 'Baal' d. i. 'Herr . Der
Mittelpunkt der Baalreligion ist

Tyrus und Babylon. So findet sich

dieses Wort zwar als Beinamen des
Melkart, aber nicht als Bezeich-
nung des indischen Herkules. Bei
Hesychius heiOt letzterer JoQodvrig.

5. hic 'unser , s. z. I, 79.

8. Quando = quandoquidem , nur
in den philosophischen Schriften

Ciceros.

9. colendis — iure pontif, et more
maiorum = rite colendis. Das ius

pontificium umfaBte die Satzungen
des sakralen Gewohnheitsrechtes
(daher more maiorum), welche in

den commentariis pontificum nieder-

gelegt waren.

10. capedunculiSy^prunklose, irdene

Opferschalen, deren Laelius, die

Einfachheit des Opferdienstes der

Altvorderen riihmend, in seiner

Rede (s. § 5) Erwahnung gethan
hatte.

11. aureola oratiuncula, doppelte
Deminutivformen , wie Tusc. ill, 2:

parmli igniculi; ib. II, 42: contor-

tulae conclusiunculae ; Acad. II, 135:

aureolus libellus; Caes.b. c. III, 104:

naviculam parvulam.

14. Panisci, das Deminutivum zu
Panes, bocksartige Kobolde, welche
oft als Freunde derSatyrn erscheinen.
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autem non sunt; ne Nympliae [deae] quidem igitur? At
earum templa sunt publice vota et dedicata. Ne ceteri quidem
ergo di, quorum templa sunt dedicata? Age porro: lovem
et Neptunum deum numeras; ergo etiam Orcus^ frater eorum^
deus, et illi^ qui fluere apud inferos dicuntur^ Acheron^ Co-

cytus, Pyriphlegetlion^ tum Charon, tum Cerberus di putandi.

44 At id quidem repudiandum. Ne Orcus quidem igitur. Quid
dicitis ergo de fratribus? Ha^c Carneades aiebat^ non ut

deos toUeret (quid enim pbilosopho minus conveniens?), sed

ut Stoicos nihil de dis explicare convinceret; itaque inseque-

batur. Quid enim? aiebat, si hi fratres sunt in numero
deorum^ num de patre eorum Saturno negari potest^ quem
volgo maxime colunt ad occidentem? Qui si est deus, patrem
quoque eius Caelum esse deum confitendum est. Quod si ita

estj Caeli quoque parentes di habendi sunt, Aether et Dies^

eorumque fratres et sorores^ qui a genealogis antiquis sic

nominantur, Amor^ Dolus, Metus^ Labor, Invidentia, Fatum,
Senectus^ Mors^ Tenebrae, Miseria, Querella^ Gratia, Praus,

Pertinacia, Parcae, Hesperides, Somnia^ quos omnes Erebo
et Nocte natos ferunt. Aut igitur haec monstra probanda

^ sunt aut prima illa tollenda. Quid? Apollinem^ Volcanum,
Mercurium, ceteros deos esse dices^ de Hercule, Aesculapio,

1. ne Nymphae quidem igitur?

Dies ist die regelmaOige Stellung.

Vgl. § 44: i^e Orcus quidem igitur,

Tusc. I, 88 : ne carere quidem igitur.

2.puhlice— dedicata. Ihr Tempel,
der zugleich als Archiv fur die

censorischen Urkunden diente, be-

fand sich auf dem Marsfelde.

3. Age porro 'wohlan, sehen wir
weiter, wie Verr. V, 65; 68. Hau-
figer gebraucht Cicero in Uber-
gangen age oder age nunc, age
vero mit nachfolgendem Imperativ,
imperativischem Konjunktiv oder
direktem Fragesatze. (Vgl. I, 83.)

4. Orcus = Dis pater, II, 66.

5. Acheron — Pyriphlegethon.

Od. X,513ag.
8. Haec Carneades aiehat, noch

mehr dergleichen bei Sext. Emp.
IX, 182 flg.

13. ad occidentem. Dort herrscht
Saturn liber die Inseln der Seligen.

Hesiod egy. %. rj^. 167 flg

15. Aether et Dies. Nach der
gewohnlichen Tradition (Hes. theog.
126 flg.) gilt als Mutter des Uranos
oder Caelus die Graea. Mit Cicero
stimmt iiberein Hjginus I, 1, der

Verfasser von Grenealogien aus der
Zeit des Augustus. Als Kinder der
Nacht erscheinen Aether und Dies
auch bei Hesiod 124, denn aus
Finsternis entstand das Licht.

17. Amor. Wenn Amor (wie bei

Hesiod 214 (pLXotrig) und nachher
Gratia und die Hesperiden neben
jenen finstern Machten als Kinder
derNachtgenanntwerden, sohatman
den Grund fiir diese Genealogie
darin zu suchen, daO der Mensch
mit der Nacht teils freundliche

(daherg-uqp^oi^ry eine haufigeBezeich-
nung derselben), teils schrecken-

erregende Vorstellungen verband.
Invidentia: aegritudo ex alterius

rehus secundis (Tusc. III, 21).

20. monstra, s. z. I, 28.

22, ceteros, die iibrigen von den
12 groBen Gottern, welche Ennius
(fr. XLV Vahlen) in zwei Hexa-
metern zusammenfaOt: Juno Vesta

Minerva Ceres Diana Venus Mars

II
Mercurius Jovis Neptunus Vol-

canus Apollo.

de Hercule — duhitahis? Vgl.

dagegen Balbus II, 62: rite di sunt

habiti. Cicero schloB sich so eng



LIB. III. CAP. 17, 18. § 43-^47. 209

Libero^ Castore, Polluce dubitabis? At lii quidem coluntur

aeque atque illi, apud quosdam etiam multo magis. Ergo hi

dii sunt habendi mortalibus nati matribus? Quid? Aristaeus,

qui olivae dicitur inventor, Apollinis filius, Theseus Neptuni,

t reliqui, quoram patres di, non erunt in deorum numero?
Quid, quorum matres? Opinor, etiam magis. Ut enim iure

civili^ qui est matre libera, liber est, item iure naturae^ qui

dea matre est^ deus sit necesse est. Itaque Achillem Asty-

palaeenses insulani sanctissume colunt; qui si deus est, et

10 Orpheus et Rhesus di sunt, Musa matre nati^ nisi forte mari-

tumae nuptiae terrenis anteponuntur. Si hi di non sunt,

quia nusquam coluntur^ quo modo illi sunt? Vide igitur, ne 46

virtutibus hominum isti honores habeantur^ non immorta-
litatibus; quod tu quoque, Balbe, visus es dicere. Quo modo

15 autem potes^ si Latonam deam putas, Hecatam non putare,

quae matre Asteria est, sorore Latonae? An haec quoque
dea est? vidimus enim eius aras delubraque in Graecia. Siu

haec dea est, cur non Eumenides? Quae si deae sunt, quarum
et Athenis fanum est et apud nos, ut ego interpretor, lucus

20 Furinae^ Furiae deae sunt, speculatrices, credo, et vindices

facinorum et sceleris. Quodsi tales dii sunt, ut rebus humanis 47

an seine Quelle an, daB er da-

riiber Cotta seinen Gregner ver-

gessen laBt.

3 Aristaeus, der Sohn des Apollo
und der Nymphe Kyrene. Man
scbrieb demselben viele niitzliche

Erfindungen desLandbaues zu. Verr.

IV, 128: inventor olei esse dicitur.

4. Theseus Neptuni. Dies ist die

urspriingliche Form des Mythus,
erst spater wurde Theseus zum
Sohne des attischen Konigs Aegeus,
welcher 'derzumHeros gewordene
Poseidon selbst ist'. Preller, gr.

Myth. I, 450.

6. quorum matres? sc. deae erant.

iure civili, das speciell romische
Recht, im Gegensatz zu dem ius

gentium oder naturae (ius commune
omnium hominum).

7. qui est matre libera, liher est.

Just. Inst. I, 4: si quis ex matre
libera nascatur, patre servo, in-

genuus nihilo minus nascitur.

9. insulani, um die Bewohner
der Insel Astypalaea, einer der
Sporaden, von den Einwohnern der
Stadt gleichen Namens auf der
Insel Kos zu unterscheiden. Auch

ClCERO, DE NATURA DEORUM.

in Elis, Sparta und anderen Orten
wurde Achilles als Heros verehrt.

10. Orpheus, s. 1, 41.

Bhesus, Konig von Thracien,
Sohn des FluOgottes Strymon und
der Kalliope.

maritumae nuptiae, mit Beziehung
auf Thetis, die Mutter Achills.

12 Vide— ne vertritt wie vereor,

metuo ne, dubito an den griechischen
Potentialis.

14. tu quoque: 11, 62.

17. vidimus eius aras deluhraque.
In x4then und Theben pflegte man
ihr vor den Thoren der Hauser
Bilder und kleine Kapellen zu
weihen. Arist. Vesp. 804: coaTtsQ

""EyiaTSLOv nccvtayov TtQO zcov Q^vqcov.

Bei vidimus wird man, wie in § 49
und 59, mehr an Cicero als an
Cotta zu denken haben. S. Einl.

§ 16.

Sin, s. z. II, 165.

19. Athenis, am ostlichen Ab-
hange des Areopags.

lucus Furinae, jenseits des Tiber,

am Janiculus. Ob Cicero E.echt

hat, wenn er die Furina mit den
Furien zusammenstellt, ist schwer

14
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intersint, Natio quoque dea putanda est^ cui^ cum fana cir-

cumimus in agro Ardeati^ rem divinam facere solemus; quae

quia partus matronarum tueatur, a nascentibus Natio nomi-
^ nata est. Ea si dea est, di omnes illi, qui commemorabantur

a te^ Honos, Fides, Mens, Concordia, ergo etiam Spes,

Moneta omniaque, quae cogitatione nobismet ipsi possumus
fingere. Quod si veri simile non est^ ne illud quidem est,

19 haec unde fluxerunt. Quid autem dicis, si di sunt illi, quos

colimus et accepimus^ cur non eodem in genere Serapim
Isimque numeremus? quod si facimus, cur barbarorum deos

repudiemus? Boves igitur et equos, ibes, accipitres, aspidas,

crocodilos^ pisceSj canes^ lupos, faelgg, multas praeterea^Beluas

in deorum numerum reponemus. Quae si reicimus, illa quo-

48 que, unde haec nata sunt^ reiciemus. Quid deinde? Ino dea

ducetur et JevKod^ea a Graecis^ a nobis Matuta dicetur, cum
sit Cadmi filia, Circe autem et Pasiphae et Aeeta e Perseide,

zu entsclieiden, da wir zu wenig
von derselben wissen. Schon Varro,
zu dessen Zeiten sie bereits verscbol-

len war, ist sicb iiberibreBedeutung
nicbt klar. (1. L. V, 84; Vl, 19.)

1. Natio, eine Geburtsgottin, nur
an dieser Stelle genannt.

2. rem divinam facere oder sacra

facere ist bei Cicero der ^ewobn-
licbe Ausdruck fiir 'opfern^; sacri-

ficare gebraucbt er nur ein einziges

Mal, u. zwar in diesen Bucbern 11,67.

5. a te: II, 61.

6. Moneta, gewobnlicb ein Bei-

name der Juno a monendo (de div.

1, 101). Weil die Miinzstatte in

der Nabe ibres Tempels lag, wurde
aucb diese Moneta (officina) ge-
nannt. Cicero scbeint bier, wie
die Zusammenstellung mit den
iibrigen abstrakten Begriffen lebrt,

gleicb Livius Andronicus in seiner

Odyssee (Prisc. VI, 5, 6), die Moneta
als Mvrj^oGvvr} aufzufassen.

8. haec unde fluxerunt'^ die Voraus-
setzung', wiebald n2ich]ieYundehaec
nata sunt, § 49 : unde haec manant.

9. colimus et accepimus, man er-

wartet die umgekebrte Reibenfolge.
S. II, 150 z. inventa animo.
Serapim Isimque. Der Kult dieser

agyptiscben Gottbeiten fand trotz

mannigfacber Verbote im letzten

Jabrbundert der Republik in Rom
Eingang. Serapis wurde als Heil-

gott mit Aeskulap zusammengestellt

(de div. II, 123), Isis bald mit der
argiviscben lo, bald mit Perse-

pbone, Juno und anderen Gottinnen
identifiziert.

10. barbarorum deos, Wie im
Vorbergebenden die alten Gotter
den neu aufgenommenen entgegen-
gestellt werden, so bier die fremden,
welcbe in Rom keine Aufnabme
gefunden baben, den bereits dort

eingefiibrten.

13 in numerum reponemus, s.

z. I, 88. Zur Sacbe vgl. I, 101.

si reicimus — reiciemus, s. II, 8
z. si volumus,

15. Matuta, eig. Gottin der
Morgenrote (mane), dann als Ge-
burtsgottin namentlicb von den
Prauen verebrt. Spater erscbeint

sie aucb als Meeresgottin gleicb

der griecbiscben Leukotbea. S.o. § 39.

16. Circe wurde besonders in

Circeii als Heil- und Zaubergottin
verebrt. Wegen ibrer Abstammung
vgl. Hom. Od. X, 135.

autem, ungewobnlicb statt des
Asyndeton, welcbes im argumentum
e contrario die Regel ist.

Pasiphae, eine Mondgottin, Ge-
mablin des Minos. Es wird ein

Tempel derseiben in der Nabe von
Sparta erwabnt, in welcbem man
Traumorakel erbielt. Cic. de div.

I, 96. Paus. in, 26, i.

Aeeta, der latinisierte Nominativ,
wie Varr. d r. r. II, 1, 6.
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Oceani filia/nati, patre Sole, in deorum numero non habe-

buntur? quamquam Circen quoque coloni nostri Circeienses

religiose colunt. Ergo hanc deam duces? quid Medeae respon-

debis, quae duobus avis, Sole et Oceano, Aeeta patre, matre
5 Idyia procreata est? quid buius Absyrto fratri^ qui est apud
Pacuvium Aegialeus? sed illud nomen veterum litteris iisita-

tius. Qui si di non sunt, vereor, quid agat Ino; haec enim
omnia ex eodem fonte fluxerunt. An Ampbiaraus erit deus 49

et Trophonius? Nostri quidem publicani^ cum essent agri

10 in Boeotia deorum immortalium excepti lege censoria, nega-

bant immortales esse uUos^ qui aliquando homines fuissent.

Sed si sunt hi di, est certe Erechtheus, cuius Athenis et

delubrum vidimus et sacerdotem. Quem si deum facimus, quid

aut de Codro dubitare possumus aut de ceteris, qui pugnantes
15 pro patriae libertate ceciderunt? quod si probabile non est,

ne illa quidem superiora^ unde haec manant, probanda sunt.

Atque in plerisque civitatibus intellegi potest augendae vir- 60

1. habebuntur, s. II, 18 z. hahehit.

2. quoque, ebenso wie die Matuta.
5. huius Ahsyrto fratri, s. § 39 z.

eius JPalaemonem filium.

apud Pacuviuw, in seinerTragodie
Medus (Sohn der Medea). Uber
Pacuv. s. II, 91.

7. vereor, quid agat. Yon vereor

kann auch ein indirekter Fragesatz
abhangig sein, da der Begriff der
Besorgnis zugleich den der Un-
gewifiheit iiber das, was geschehen
wird, in sich schliefit. Ad. Att.

VII, 7,3: quod scribis Pomptinuni
in urhem introisse, vereor, quid sit.

ib. IX, 17, 2: Tiro ita scripsit, ut
verear, quid agat.

8. Amphiaraus (s. II, 7) hatte in

der Nahe von Oropus einen Tempel,
welcher durch die daselbst er-

teilten Traumorakel beruhmt war.
Neuerdings sind Spuren dieses

Tempels mit zahlreichen Inschriften

und einem Fragmente von der
Statue des Gottes zu Tage ge-
fordert worden.

9. Trophonius (auf bootischen
Inschriften TQScpcoviog), Sohn des
Erginus, Konigs von Orchomenos.
III, 56 wird er als ein in den Tiefen
der Erde waltender Gott mit dem
chthonischen Hermes identifiziert.

Sein Hohlenorakel zu Lebadea in

Bootien erfreute sich des groBten
Ansehns, dasselbe wurde unter

anderen von Kroesus um Rat ge-

fragt (Herod. I, 46). Schliemanns
Grabungen nach der Statte dieses

Orakels waren erfolglos.

10. excepti lege censoria. Zum Aus-
druck vgl. de orat. 1, 178: mancipii
lex 'der Kaufkontrakt'. In dem
Kontrakte, welchen die Censoren
mit den P.achtern der bootischen
Zolle abgeschlossen hatten, v. ar

alles Tempelgut als steuerfrei be-

zeichnet worden. Im Jahre 83
hatte Sulla dem Amphiaraus in

Oropus eine Stiftung gemacht,
deren Abgabenfreiheit die Steuer-

pachter nicht anerkennen wollten.

Der infolge dessen entstandene
Rechtsstreit wurde im Jahre 73 zu
Gunsten der Oropier entschiedon.
Mommsen, Hermes 1885 p. 268 flg.

12. JErechtheuSy ein mythischer
Konig von Athen. Seine Tochter
(s. § 50) opferten sich infolge eines

Orakelspruches, um demKampfemit
Eumolpus und denEIeusinierneinen
gliicklichen Ausgang zu geben.
Erechtheus totete seinen Gegner,
wurde aber auf Veranlassung des
Poseidon, des Vaters des Eumolpus,
durch einen Blitzstrahl des Zeus
erschlagen, worauf er sowohl als

seine Tochter gottlicher Ehre teil-

haftig wurden. Ihr beruhmterTempel
auf der Akropolis, das Erechtheion,
ist zum grofien Teil noch erhalten.

14*
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tutis gratia, quo libentius rei publicae causa periculum adiret

optimus quisque, virorum fortium memoriam honore deorum
immortalium consecratam. Ob eam enim ipsam causam
Erecbtheus Athenis filiaeque eius in numero deorum sunt;

itemque Leo natarum est delubrum Athenis, quod Leocorion 5

nominatur. Alabandenses quidem sanctius Alabandum colunt,

a quo est urbs illa condita, quam quemquam nobilium deorum;
apud quos non inurbane Stratonicus, ut multa, cum quidam
ei molestus Alabandum deum esse confirmaret, Herculem
negaret: 'Ergo\ inquit, 'mihi Alabandus, tibi Hercules sit lo

iratus!' Illa autem, Balbe, quae tu a caelo astrisque ducebas,

quam longe serpant^ non vides? Solem deum esse Lunamque,
quorum alterum ApoUinem Graeci, alteram Dianam putant.

Quodsi Luna dea est, ergo etiam Lucifer ceteraeque errantes

numerum deorum obtinebunt; igitur etiam inerrantes. Cur i5

autem Arqui species non in deorum numero reponatur? est

enim pulcher; et ob eam causam, quia speciem habeat ad-

mirabilem, Thaumante dicitur Iris esse nata. Cuius si divina

natura est, quid facies nubibus? Arcus enim ipse e nubibus
efficitur quodam modo coloratis; quarum una etiam Centauros 20

peperisse dicitur. Quodsi nubes rettuleris in deos, referendae

5. Leo natarum^ die Tochter des
attischen Heros Leos, welche sich,

um eine im Lande herrschende
Hungersnot oder Pest abzuwenden,
dem Tode weihten. Ihr Tempel
lag im inneren Kerameikos.

6. Alabandum, s. § 39.

8. non inurbane, s. 11, 72 z. ur-

hanitate.

Stratonicus, ein athenischer
Musiker und Dichter aus der Zeit

Alfxanders des GroOen, dessen
witzige Einfalle geriihmt werden.
Athen. VIII p. 348 flg.

12. quam longe serpant, s. z. T, 98.

14. ergo im Nachsatze nach vor-

auf<;ehendemBedingungssatzefindet
sich wohl nur hier bei Cicero. In

gleicher Weise ist igitur gebraucht
de inv. 1,59.

15. numerum— obtinebunt^^QrdiQrL

gelten miissen'. Vgl de off. 11,43:

eius filii numerum obtinebunt iure

caesorum. Brut 175: Pompeius
aliquem numerum obtinebat.

16. Arqui, eine alte Nebenform
von Arcus. Der Genetiv nach der
zweiten Deklination, wie Lucr. VI,

526. Neue, Formenl. P p. 352

vergleicht die archaistischen Gene-/
tive fructi, senati, quaesti, soniti.

j

species, zum Ausdrucke vgl.1, 29:«

imagines earumque circumitus.

18. Thaumante. Uber Thaumas
als den Erzeuger der Iris und der
Harpyien (der Sturmwinde) s.Hesiod.

theog. 265 flg.

19. e nubibus efficitur —- coloratis.

Richtiger die Stoiker: 'Iqlv sIvaL

avyccg dcp' vyQav vscpmv ccvansnXaC-

fisvag. Diog. Laert. VII, 152.

20. quarum una. Der Genetivus \

partitivus steht bei unus statt der
|

Praposition ex oder de nicht nur,

wenn die Teile eines vorher ge-

nannten Zahlbegriff^s samtlich (s.

III, 17; 54), sondern auch dann,
wenn dieselben nur teilweise auf-

gefCihrt werden (vgl. de fin. IV, 5;
V, 20). Dabei ist es gleichgiltig,

ob der Zahlbegriff in bestimmter
oder, wie hier, in unbestimmter
Form gegeben ist.

^

Centauros peperisse. Ov. Met. XH,
211: nubigenas feros , von Ixion

und einem Wolkengebilde, welches
der Gestalt der Juno glich, erzeugt.
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certe erunt tempestates, quae populi Romani ritibus conse-

cratae sunt, Ergo imbres, nimbi, procellae, turbines di

putandi. Nostri quidem duces mare ingredientes immolare
hostiam fluctibus consuerunt. lam si est Ceres a gerendo 62

5 (ita enim dicebas), terra ipsa dea est et ita habetur; quae est

enim alia Tellus? Sin terra^ mare etiam, quem Neptunum
esse dicebas; ergo et flumina et fontes. Itaque et Fontis

delubrum Maso ex Corsica dedicavit, et in augurum pre-

catione Tiberinum, Spinonem, Almonem, Nodinum, alia pro-

10 pinquorum fluminum nomina videmus. Ergo hoc aut in

immensum serpet^ aut nihil horum recipiemus, nec illa in-

finita ratio superstitionis^ probabitur. Nihil ergo horum pro- ^^/^^/^
bandum esE

~—
Dicamus igitur^ Balbe, oportet contra illos etiam, qui

15 hos deos ex hominum genere in caelum translatos non re,

sed opinione esse dicunt, quos auguste omnes sancteque

veneramur. Principio loves tres numerant ii, qui theologi

nominantur, ex quibus primum et secumlum natos in Arcadia^

alterum patre Aetheie, ex quo etiam Proserpinam natam ferunt

20 et Liberum^ alterum patre Caelo, qui genuisse Minervam

1. tempestates. Ov. Fast. Vf, 193:

Te quoque, Tempestas, meritam de-

luhra fatemur. In Rom befand sich

ein Htiligtum der Stiirme bei der
porta Capena. Dasselbe war ge-

lobt von P. Com. Scipio 259, als

auf eiuem Zu^e gegen Corsica die

romische Flotte intblge eines

Sturmes Gefahr lief, ganzlich ver-

nichtet zu werden.
^.immolare— fluctihus consuerunt.

So Scipio, bevor er nach Afrika
tibersetzte (Liv. XXIX, 27), und
Octavian, bevor seine Flotte gegen
S. Pompeius auslief. (App. b. c.

V, 98.)

5. ita enim dicebas: IT, 67.

6. Sin, s. z. U, IG5.

7. Fontis deluhrum, an der porta
Capena von C. Papirius Maso nach
seinem Siege iiber die Corsen im
Jahie 231 gestiftet. Die Verehrung
der Fontes ^war in Ptom sehr aus -

gedehnt. Uber das ihnen zu Ehren
am 13. Oktober gefeierte Fest, die

Fontanalia, vgl. Hor. carm. III, 13.

8. ex Corsica 'unmittelbar nach
seiner Riickkehr aus — Vgl. Caes.
b. c. ill, 2, 3: gravis autumnus in
Apulia ex saluherrimis Galliae

regionihus exercitum valetudine

temptaverat. ib. I, 70, 3: ex magnis
rupihus nacius planiciem aclem
instruxit,

in augurum precatione, die in

den Auguralbiichern (s. II, il) g« nau
vorgeschriebenen Gebetsformeln,
welche die Auguren bei ihren Amts-
handluiigen anzuwenden hatten.

tiber die Bedeutung der Fliisse fiir

die Auguraldisciplin s. II, 9 z.

peremnia.
9. Tiherinum, der sakrale Name

des Tiber. Die andeien sind un-
bedoutende und zum Teil auch
unbekannte Nebenfliisse desselben.

14. qui dicmit, die ADhan;;er
dcr Lehre des Euhemerus. Uber
diesen s. z. I, 109.

17. theologi, s. § 42 z. qui interiores

scrutantur litteras.

18. in Arcadia, daher der Bei-

name des Zeus Avyiaiog nach dem
gleichnamigen Beige in Arkadien.

19. patre Aethere bteht, vvie i uch
das folgQnde patre Caelo, im Widur-
spruch zu der gewohnlichen Uber-
lieferung, welche vom Uranos den
Kronos und von diesem erst den
Zeus abstammen lilBt.



214 DE NATURA DEORUM.

dicitur, quam principem et inventricem belli ferunt, tertium

Cretensem, Saturni filium, cuius in illa insula sepulcrum
ostenditur. ^ioaKovgoi etiam apud Graios multis modis nomi-
nantur: primi tres, qui appellantur Anactes Athenis, ex rege

love antiquissimo et Proserpina nati, Tritopatreus, Eubuleus, 5

Dionysus; secundi love tertio nati et Leda, Castor et Pollux;

tertii dicuntur a non nuUis Alco et Melampus et Tmolus
54 [Atrei filii^ qui Pelope natus fuit], lam Musae primae quat-

tuor, love altero natae, Thelxinoe, Aoede, Arcliej Melete;

secundae love tertio et Mnemosyne procreatae novem; tertiae lo

Piero natae et Antiopa, quas Pieridas et Pierias solent poetae

appellare^ isdem nominibus et eodem numero, quo proximae
superiores. Cumque tu Solem, quia solus esset, appellatum

. esse dicas, Soles ipsi quam multi a tbeologis proferuntur!

Unus eorum love natus^ nepos Aetheris, alter Hyperione, i5

tertius Volcano, Nili filio, cuius urbem Aegyptii volunt esse

eam, quae Heliopolis appellatur, quartus is, quem heroicis

2. cuius — sepulcrum ostenditur,

s. z. 1, 119.

4. Anactes, d. i. die BescMtzer,
Retter in der Not; daneben er-

sclieint fiir die Dioskuren auch die

Form "Avccy.8g oder "AvanoL.

5. Tritopatreus , der Singular
dieses Wortes nur hier. Die Trito-

patoren wurden in Athen als Wind-
gotter verehrt, von denen man
die Entstehung des Menschen-
geschlechtes ableitete. Auch die

Grnppierung unter die Anactes
steht wie vieles in dieser mytho-
logischen Partie vereinzelt da.

Euhuleus erscheint gewohnlich
nur als ein Beiname des Zeus,
Pluto und Dionysus.

6. Castor et Pollux, s. z. IT, 6.

7. Alco^ ein dem Aeskulap ver-

wandter Heilgott.

/^feZampi^s^einberiihmterpylischer

Seher, gilt gewohnlich als Sohn
des Amythaon.

Tmolus beruht auf unsicherer
Vermutung, die KdschY.: Eviolus.

8. [Atrei fiUi — fuitj. Atreus
ist weder als Vater des Alko noch
des Melampus bekannt. Die ganze
Bemerkung ist unpassend, da jene
drei in ihrer Eigenschaft als Sohne
de=i Zeus angefilhrt werden, als

welche sie allerdings sonst nirgends
erscheinen.

Musae primae quattuor. Die ge-

wohnliche Tradition ist die, daB
es neben den neun pierischen Musen
drei altere gab, Mneme, Melete,

Aoede Gedachtnis, Sorgfalt, Gesang',

deren Sitz der Helikon war. (Paus.

IX, 29, 2.)

11. Viero natae. 'Es gab eine

aus der Konkurrenz der pierischen

Musen des Olymp mit den heli-

konischen hervorgegangene Ver-
wandlungsgeschichte , in welcher
jene nur fiir sterbliche Tochter
des macedonischen Konigs Pieros

galten, welche mit den Musen des
Helikon zu wetteifern wagten und
deshalb in Elstern verwandelt
wurden.' Preller, griech. Myth. I,

385. Vgl. Ov. Met. V, 300 flg.

13. Oumque tu — dicas: II, 68.

15. alter Hyperione. Hes. theog.

371; hym, Cer. 26. Bei Homer II.

XIX, 398 wird Helios selbst Hy-
perion genannt.

16. tertius Volcano. Suidas s. v.

rjlLog: MExci rrjv tslsvxrjV^HcpaLOtov

zov paOilscog AiyvTCzov "RXiog (=
agyptisch Ba , d. i. Sonnengott) 6

viog avxov trjv ccqx7]v disds^axo,

S. § 55.

17. Heliopolis, unweit des heu-
tigen Kairo, agyptisch On, d. h.

Stadt des Sonnengottes.
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temporibus Acantlio Rhodi perperisse dicitur, . . . lalysi,

Camiri, Lindi, Rliodi, quintus, qui Oolcliis fertur Aeetam et

Circam procreavisse. Volcani item complures, primus Caelo

natus, ex quo et Minerva Apollinem eum, cuius in tutela

5 Athenas antiqui historici esse voluerunt, secundus Nilo natus,

Phthas, ut Aegyptii appellant, quem custodem esse Aegypti
volunt^ tertius ex tertio love et lunone, qui Lemni fabricae

traditur praefuisse^ quartus Memalio natus, qui tenuit insulas

propter Siciliam, quae Volcaniae nominabantur. Mercurius 66

io unus Caelo patre^ Die matre natus^ cuius obscenius excitata

^]^rf natura traditur, quod aspectu Proserpinae commotus sit^ alter

Valentis et Coronidis filiuSj is qui sub terris habetur idem
Trophonius, tertius love tertio natus et Maia, ex quo et

Penelopa Pana natum ferunt, quartus Nilo patre^ quem
15 Aegyptii nefas habent nominare, quintus, quem colunt Phe-

1. Bhodi. Yon dem Kult des
Sonnengottes auf Rhodus legt

Zeugnis ab die bemhmte Kolossal-

statue desselben in der Nahe des

Hafeneinganges. — Acantho wird
als Mutter des Helios nur noch
Yon Arnob. IV, 14 genannt, welcher
indes aus Cicero schopft.

lalysi — Uhodi. Die handschr.
Uberlieferung ist im hohen Grade
unsicher. Die drei ersten sind die

Stammheroen der nach ihnen be-
nannten rhodischen Stadte, deren
Geschlecht man auf Helios zuriick-

fiihrte. (Diod. V, 56.) Vor lalysi

scheint deshalb avus ausgefallen

zu sein, fiir Bhodi hat man unde
Bhodii zu lesen vorgeschlagen.

2. CoZcTt^s, derVolkername istnach
Art der Stadtenamen konstruiert.

Emiius trag. rel. 285: petebant

pellem inauratam arietis Colchis.

4. Apollinem eum sc. natum dicunt.

cuius in tutela Athenas — esse

voluerunt. Apollogalt als derVater
des lon uod somit als der Stamm-
vater derlonier. Er wurde deshalb
in i\then als TtaxQcpog verehrt.

6 Phthas. Der Mittelpunkt des

Phthadienstes warMemphis. Herod.
n, 2 a. E.

8. Memalio, ob die Hdschr das
richtige iiberliefern, ist sehr frag-

lich; das Wort findet sich sonst
nirgends.

9. Volcaniae, die aolischen oder

liparischen Inseln. — quae nomina-
hantur 'welche den Namen er-

hielten nicht 'welche genannt
wurden', denn der Namo blieb

allgemein im Gebrauch. Liv. XXI,
49. Plin. n. h. III, 14.

12. Valentis = ''laxvg, ein arka-
discher Heros.

CoronidiSy die I[dsch.i\ Phoronidis,
d. i. lo aus dem Geschlechte des
Phoroneus, des Sohnes des Inachus.

Da jedoch im nachsten Paragraphen
Aeskulap ein Bruder des zweiten
Merkur genannt wird, fiir dessen
Mutter gewohnlich Coronis gilt,

wahrend Valens in der Asklepios-

sage eine wichtige Rolle spielt

(s. Preller I p. 404), so scheint die

Anderung des Davisius in Coronidis
berechtigt. Allerdings findet man
sowohl diese Abstammung des
Merkur als auch seine Identifizie-

rung mit Trophonius (s. § 49) an
dieser Stelle zum ersten Male.

14. Pana natum. Herod. II, 145:

B% nrjveloTcrjg %al ^Eqiisco XsysxaL

ysvsad^aL vn ^EXlrjvcov b Hav.

quem — nefas habent nominare,
Weichen agyptischen Gott Cicero

meint, wissen wir nicht.

15. Pheneatae, die Bewohner der
Stadt Pheneos in Arkadien , bei

denen sich ein ausgedehnter
Hermeskultus fand. Paus. VIII,

14, 7.
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neatae^qm Argum dicitur interemisse ob eamque causam Aegyp-
tum profugisse atque Aegyptiis leges et litteras tradidisse.

Huhc Aegyptii Theuth appellant, eodemque nomine anni

67 primus mensis apud eos vocatur. Aesculapiorum primus
ApoUinis, quem Arcades colunt, qui specillum invenisse pri- 5

musque vulnus dicitur obligavisse, secundus secundi Mercurii

frater; is fulmine percussus dicitur humatus esse Cynosuris;

tertius Arsippi et Arsinoae, qui primus purgationem alvi den-

tisque evulsionem, ut ferunt, invenit, cuius in Arcadia non
23 longe a Lusio flumine sepulcrum et lucus ostenditur. Apolli- lo

num antiquissimus is, quem paulo antea e Volcano natum
esse dixi, custodem Athenarum, alter Corybantis filius^ natus

in Creta, cuius de illa insula cum love ipso certamen fuisse

traditur, tertius love tertio natus et Latona, quem ex Hy-
perboreis Delphos ferunt advenisse, quartus in Arcadia, quem i5

Arcades No^tov appellant, quod ab eo se leges ferunt acce-

1. Argum, den vielaugigen
Wacbter der lo. Das in diesem
Sinne gecleutete homerische aQyei-

q^ovTTjg beruht bekanntHch auf
einer falschen Etymologie.
Aegyptum. Dieser Accusativ ohne

die Fiaposition in findet sich hau-
figer als mit derselben. So Caes.

b. c. III, 106; Liv. XXXI, 43, 5;

Corn. Nep. Dat. 4, i u. oft.

3. Theuth oder Thoth. Plat. Phaedr.

p. 274: TOVTOv ds TiQazov ccQLd^^ov

T£ %ciL XoyLG^ov 8VQ8LV v,ou yeco^s-

TQLaV %CU CLGTQOVOybLCLV^ %CCL d rj Tial

yQcc^^aTa.

4. primus mensis vocatur. So-
wohl die Monate als auch die

einzelnen Tage derselben waren
bei den Agyptern bestimmten Gott-

heiten geweiht.

6. secundi Mercurii frater, s. § 56.

7. Cynosuris. Nach Schoemanns
Vermutung ein Ort in Arkadien,
in der Landschaft Kynuria, wo der
Asklepiosdienst besonders nach-
weisbar ist.

8. Arsinoae. Diese Tradition von
der Mutter des Aeskulap beruht
auf einer messenischen Lokalsage.
In der Stadt Messene trug eine

Quelle diesen Namen. Von Arsippus
als dem Vater des Aeskulap ist

sonst nichts bekannt.
10. a Lusio flumine, ein rechter

NebenfluB des Alpheus. Es ist

auffallig, daB die Hauptkultstatte
des Gottes Epidaurus (s. 111, 83)
nicht genannt wird.

11. paulo antea, steht vereinzelt

statt paulo ante.

12. Corybantis filius. Korybas
war der alteste der phrygischen
Korybanten. Diese galten gewohn-
lich als Sohne des ApoUo und
wurden friih schon mit den kre-

tischen Kureten identifiziert, denen
RheaihrKind Zeus zur Bewachung
und Ernahrung anvertraute. Die
Ausbreitung des Apollokultus auf
Kreta gegeniiber dem Zeusdienste
scheint die Veranlassung gegeben
zu haben zu der Sage von dem
Streite zwischen Jupiter und Apollo,
von welchem ubrigens sonst nir-

gends berichtet wird.

14. ex Hyperhoreis. Dieses jen-

seits des Nordwindes wohnende
j

Volk, welches unberiihrt von rauhen
Stiirmen und umstrahlt von dem
iichten Glanze des nordisch hellen
Himmels im Genusse des hochsten
Gliickes lebte, galt als das aus-
erwahlte Volk des Lichtgottes.

16. leges ferunt accepisse, eine/
falsche Deutung des Wortes No^iLog,

So heiBt Apollo als Gott der
Herden und Weiden, auf welche
Eigenschaft desselben manche ahn-
liche Beinamen hinweisen, wie
vaTtaLog, yald^Log^ ^aXosLg,
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pisse. Dianae item plures, prima lovis et Proserpinae, quae 5»

pinnatum Cupidinem genuisse dicitur, secunda notior, quam
love tertio ec Latona natam accepimus, tertiae pater Upis

traditur, Glauce mater; eam saepe Graeci Upim paterno no-

5 mine appellant. Dionysos multos habemus, primum love et

Proserpina natum, secundum Nilo, qui Nysam dicitur intere-

misse, tertium CabTro patre, eumque regem Asiae praefuisse ^
dicunt, cui Sabazia sunt instituta, quartum love et Luna, cui ^
sacra Orphica putantur confici, quintum Niso natum et Thyone,

10 a quo Trieterides constitutae putantur. Venus prima Caelo 69

et Die nata,'''''(SuTus Eli delubrum vidimus, altera spuma pro-

creata^ ex qua et Mercurio Cupidinem secundum natum acce-

pimus, tertia love nata et Diona, quae nupsit Volcano, sed

ex ea et Marte natus Anteros dicitur, quarta Syria Cyproque
15 concepta, quae Astarte vocatur, quam Adonidi nupsisse pro-

ditum est. Minerva prima^ quam ApoUinis matrem supra dixi-

1. lovis et Proserpinae. Diana als

Tochter der Proserpina kennen wir
spnstnicht; dagegen machte zuerst

Aschylus die Aiteniis zu einer

Tochter der Demeter (Herod. II,

156), eine Genealogie, welche
weniger befremdet, wenn man be-

denkt, daB Diana auch eine

Fruhlingsgottiii ist.

4. Upim. ^SlitLg oder Ovmg als

Beiname der Diana findet sich

haufig, sie ist gleichsam 'das helle

Auge der Nacht', Upis, als Be-
zeichnung fiir einen mannlichen
Gott, nur hier.

5. love et Proserpina natum, den
Dionysus Zagreus.

6. Nysam. Die hier angedeutete
Sage ist nicht weiter bekannt.
Nysa ist sonst gewohnlich ein

Berg in Thracien , beriihmt durch
seinen Dionysuskult. Nach ihm
sind die Nysilischen Nymphen be-
nannt, die Ernahrerinnen des
Bacchus. Moglicherweise ist hier

an eine solche zu denken.
8. Sabazia. Oionysos Sabazios

ist eine phrygische Gottheit; sein

Dienst war wie der der phrygischen
Gottermutter mit rauscheuden Or-
gien verbunden.

9. Thyone, von d'veLv = furere,

die verklarte Semele, die Be-
gleiterin ihres Sohnes auf spinen
rauschenden Festziigen. — Nisus

als Vater des Dionys ist sonst

nicht bekannt.
10. Trieterides, die in dreijahrigen

Cyklen gefeierten Dionysusfeste.

11. cuius Eli deluhrum vidimus.
Ihren Tempel, in welchem sich eine

von Phidias gearbeitete Statue der
Aphrodite befand, beschreibt Pau-
sanias VI, 25, 2.

spuma procreata. Plat. Krat. p. 406

:

7CEQL SyjcpQoSLzrig ovn a^Lov^HaLodco

(v. 196) dvxLlsysiv, cclla ^vyx^Q^^'^
otL dia zriv rov cccpQOv ysvsGiv

'AcpQodLxr} a^alrj^r].

12. Mercurio, iiber den Vater
des Cupido gehen die Ansichten
der Alten sehr auseinander (s.

§ 60). Die Angabe Ciceros steht

vereinzelt da.

13. love nata et Diona. II. V,
370; 428.

14. Anteros, der Gott der Gegcn-
liebe.

Syria Cyproque. Syrien und
Cypern waren die Hauptkultstatten
der Astarte (Herod. 1, 105); deshalb
werden beide zu dem Elternpaar
derselben gemacht.

1 5 . concepta,ungewohnlich. fiir nata.

Adonidi. Sein Kult war eben-
falls in Syrien und Cypern, wo er

mit Venus einen gemeinsamen
Tempel hatte (Paus. IX, 41, 2),

heimisch. Von da verbreitete ersich
liber Kleinasien nach Griechenland.
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)(:inus, secunda orta Nilo, quam Aegyptii Saitae colunt, tertia

illa, quam a love generatam supra diximus, quarta love nata

et Coryplie^ Oceani filia, quam Arcades Kogoav nominant et

quadrigarum inventricem ferunt^ quinta Pallantis, quae patrem
dicitur interemisse virginitatem suam violare conantem, cui 5

60 pinnarum talaria adfigunt. Cupido primus Mercurio et Diana
prima natus^ dicitur^ secundus Mercurio et Venere secunda,

tertiusj qui idem est Anteros, Marte et Venere tertia. Atque
liaec quidem aliaque eius modi ex vetere Graeciae fama collecta

sunt, quibus intellegis resistendum esse, ne perturbentur lo

religiones. Vestri autem non modo liaec non refellunt^ verum
etiam confirmant interpretando, (:|uorsum quidque pertineat.

Sed eo iam, unde huc digressi sumus, revertamur.

^ Num censes igitur subtiliore ratione opus esse ad haec

refellenda? Nam mentem, fidem, spem^ virtutem, honorem, i6

victoriam^ salutem, concordiam ceteraque eius modi rgj^jgi

vinj^ habere videmus, non deorum. Aut enim in nobismet
insunt ipsis^ ut mens^ ut spes, ut fides^ ut virtus, ut con-

cordia, aut optandae nobis sunt^ ut honos^ ut salus, ut

victoria; quarum rerum utilitatem video, video etiam conse- 20

crata simulacra; quare autem in iis vis deorum insit^ tum
intellegam^ cum cognovero. Quo in genere vel maxime est

Fortuna numeranda^ quam nemo ab inconstantia et temeritate

62 seiunget^ quae digna certe non sunt deo. lam vero quid vos

illa delectat explicatio fabularum et enodatio nominum? Ex- 25

1. ortaNilo. Die agyptisclie Gott-
heit Neith {AiyvTtriGxl ^sv zovvo^a
Nrjtd'^ ^EllriviGzl d' 'Ad^rjvcc Plat.

Tim. p. 21), welche identisch mit
dor Isis ist und vorziiglich in Sais
verehrt wurde, erscheint hier zu-

erst als Tochter des Nil, wahrend
sie gewohnlich eine Tochter des
Zeus oder des Hermes genannt wird.

2. supra: § 53.

3. Coryphe wurde zur Mutter der
Pallas, weil sie aus dem Haupte
des Jupiter iyi 'noQvcprig geboren war.

4. quadrigarum ist Plurale tantum.
S. Neue, Formenlehre P p. 462.

6. pinnarum talaria, die nxe-
Qosvxa Ttedilcc. Wenn diese der
Minerva beigelegt werden, so ist

das eine spate mythologische Er-
findung, welche von der bildenden
Kunst vollstandig ignoriert wurde.
Gewohnlich ist Hermes mit diesen
ausgestattet, aber selbst diese Vor-
fiteliung ist nachhomerisch.

9. /aiwa^Sagengeschichte, Mytho-
logie^

12. confirmant interpretando , s.

Einl. § 9.

13. revertamurzn dem Abschnitte

§ 43—52.

21. tum intellegamj cum cognovero.

Das erste Yerbum bezeichnet das
verstandesmaBige Erfassen und Be-
greifen eines Dinges, das letztere

die auf dem Wege der Wahr-
nehmung, Erfahrung oder Beleh-
rung gewonnene Erkenntnis. —
Wegen tum s. z. H, 126.

23. quam nemo — seiunget 'mit

dessen Vorstellung, Begriff
jedermann verbindet'. Vgl. Tusc.

V, 2: quodsi ah iis inventa et

perfecta virtus est 'der Begriff der
Tugend'.

24. quae, s. z. I, 80.

25. enodatio nominum = nominum
interpretatio, explicatid Etymologie'.
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sectum a filio Caelum, vinctum itidem a filio Saturnum, haec

et alia generis eiusdem ita defenditis^ ut ii, qui ista finxerunt,

non modo non insani, sed etiam fuisse sapientes videantur.

In enodandis autem nominibus, quod miserandum sit^ laboratis. "

6 Saturnus, quia se saturat annis^ Mavors^ quia magna vertit,

Minerva^ quia minuit aut quia minatur^ Venus, quia venit ad

omnia, Ceres a gerendo. Quam periculosa consuetudo! In

multis enim nominibus haerebitis. Quid Veiovi facies, quid

Volcano? quamquam, quoniam Neptunum a nando appellatum

10 putas^ nullum erit nomen^ quod non possis una littera ex-

plicare unde ductum sit; in quo quidem magis tu niihi natare

visus es quam ipse Neptunus. Magnam molestiam suscepit 63

et minime necessariam primus Zeno, post Cleanthes, deinde

Chrysippus^ commenticiarum fabularum reddere rationem,

15 vocabuloruin, cur quidque ita appellatum sit, causas explicare.

Quod cum facitis, illud profecto confitemini, longe aliter se

2. ita defenditis, s. II, 64.

3. sapientesvideantur. S. 1, 41: II, 64.

4. quod miserandum sit. Der
Konjunktiv der Folge in Relativ-

satzen bezeichnet nicht selten die

Art und Weise, wie etwas ge-

schieht, hier = miserandum in

modum. De orat. I, 40: haec aetas

nostra, quod interdum pudeat, iuris

ignara est 'in einer mitunter be-
schamenden Weise'.

5. Saturnus sc. dictus esseputatur.

W^egen dieser und der folgenden
Etymologien s.^ II, 64 flg.

8. Veiovi. Uber die Bedeutung
dieses Gottes war man sich zu
Ciceros Zeiten nicht mehr klar.

Man glaubte falscblich, daO mit
diesem Namen ein kleiner, jugend-
licher Jupiter bezeichnet werde
(Ov. Fest. III, 448). Ve-iovis ist

aus Ve-diovis entstanden und be-
zeichnet das Gegenteil von Diovis

(= lovis). (Wegen dieser Bedeu-
tung der Partikel ve vgl. ve-cors,

ve~sanus.) Wie demnach Jupiter
! der Gott des Lichtes ist, so ist

i Veiovis ein finsterer, boser Gott,

\
wie es scheint, der Gott der Siihne

\ und Strafe. S. Preller rom. Mjth.
I, 262 flg. mit Jordans Anmerk.

qiiid Volcano? Verfehlte etymo-
logische Versuche bei Varro 1. L.
V, 70: ah ignis violentia und Isid.

VI !T, 11, 39: dictus quasi volans
candor, vel quasi volicanus

, quod

per aerem volat. Die Neueren
bringen das Wort mit mehr Wahr-
scheinlichkeit in Verbindung mit
skr. varkas Licht und ulka Feuer-
brand. Vanicek, etym. Worterb.^
p. 272.

10. una littera, vermittelst eines

einzigen Buchstaben, d. h. aus der
Ubereinstinimung auch nur eines

einzigen Buchstaben wiirdest du
auf die etymologische Zusammen-
gehorigkeit der Worte schlieBen.

11. natare, eine dem Romer
nicht ungelaufige Metapher. Hor.
sat. II, 7, 7 : jpars multa (hominum)
natat, modo recta capessens, inter-

dum pravis ohnoxia. Sen. ep. 35, 4:

mutatio voluntatis indicat animum
natare, aliuhi atque aliuhi apparere,

prout tulit ventus.

13. Zeno, s. I, 36 z. interpretatur.

14. reddere — explicare. Diese
Infinitive stehen substantivisch als

erlauternde Apposition zu molestiam,

namlich 'das Erklaren, d. i. da-

durch, daD sie zu erklaren suchen.

Ahnlich Verr. V, 61: alii quaestus

instituuntur : accipere a civitatihus

pecuniam, pretio certo missos facere

nautas.

15. vocahulorum. Mythen- und
Worterklarung erganzen sichgegen-
seitig bei den Stoikern, deshalb
das Asyndeton. S II, 150 z.inventa

animo, percepta sensihus.
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rem habere, atque hominum opinio sit; eos enim, qni di

25 appellantur, rerum naturas esse, non figuras deorum. Qui
tantus error fuit, ut perniciosis etiam rebus non modo nomen
deorum tribueretur, sed etiam sacra constituerentur. Febris

enim fanum in Palatio et Orbonae ad aedem Larum et aram
64 Malae Fortunae Esquiliis cosecratam videmus. Omnis igitur

talis a philosophia pellatur error, ut, cum de dis immortali-

bus disputemus^ dicamus digna dis immortalibus ; de quibus

habeo ipse quod sentiam, non babeo autem quod tibi ad-

sentiar. Neptunum esse dicis animum cum intellegentia per

mare pertinentem, idem de Cerere. Istam autem intellegen-

tiam aut maris aut terrae non modo comprehendere auimo,

sed ne suspicione quidem possum attingere. Itaque aliunde

mihi quaerendum est, ut et esse deos^ et quales sint di, discere

possim; quales tu eos esse vis, non esse scio,

65 Videamus ea, quae sequuntur: primum deorumne provi-

dentia mundus regatur, deinde consulantne di rebus humanis.

Haec enim mihi ex tua partitione restant duo; de quibus, si

vobis videtur, accuratius disserendum puto. Mihi vero^ inquit

Velleius, valde videtur; nam et maiora exspecto et iis, quae
dicta sunt, vehementer adsentior. Tum Balbus: Interpellare

te, inquit, Cotta, nolo, sed f sumemus tempus aliud; efficiam

profecto, ut fateare. Sed . . .

2. rerum naturas — figuras
deorum, dem Sinne nach gleich res

— deos. S. I, 23 z. animi natura.

5. in Palatio. Aufierdem werden
noch zwei He*iligtumer dieser Gottin
erwahnt, auf dem Esquilin und auf
dem Quirinal. Die verhaltnismafiig

grofie Zahl ihrer Kultusstatten
lindet ihre Erklarung in dem hau-
figen Auftreten dieses Ubels im
Tiberthale und in dem Strtben, das-

selbe durch religiosen Dienst ab-
zuwenden.

Orbonae. Tertull. ad nat. H, 15:

quae in orhitatem (= caecitatem)
lumina exstinguit, also einer Todes-
gottin, die das Licht der Augen
ausloscht.

Larum sc. puhlicorum^ an der
Nordostseite des Palatin, auf der
Hohe der Via sacra.

6. Esquiliis wird gewohnlich
nach Art der Stadtenamen kon-
struiert, wahrend bei den anderen
Stadtbezirken die Praposition regel-

mafiig steht. Vgl. de leg. II, 28;
Liv. II, 28.

9. sentiam — adsentiar. S. I, 17

z. adiutorem — auditorem.

10. animum ciun intellegentia , s.

II, 144 z. introitus cum flexihus.

Zur Sache s. II, 71.

11. idem^ wenn auch nicht das-

selbe, so doch ahnliches. S. 11,71.

§ 65 Dritter Hauptteil. Kritik
der stoisehen Lehre von der
gottlichen Vorsehung und ihrer
Weltregierung. Dieser Abschnitt
ist bis auf wenige Zeilen verloren

gegangen. Dafi die Liicke bedeu-
tend ist, sieht man aus den Worten
des Cotta § 65, wo er seine Ab-
sicht, ausliihrlicher iiber diesen

Gegenstand zu reden, kund giebt.

18. ex tua partitione, s. III, 6.

22. sed f sumemus. Nach sed

mufi einiges ausgefallen sein, da
die Worte sed sumemus tempus
aliud keinen Gegensatz zu Inter-

pellare te nolo enthalten und auch
das folgende fateare bei der gegen-
wartigen Gestalt des Textes kaum
verstandlich erscheint. Vielleicht

war f0 1genderGedanke ausgedriickt

:
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Nequaquam istuc istac ibit; magna inest certatio.

Nam ut ego illi supplicarem tanta blandilo-
quentia?

Parumne ratiocinari videtur et sibi ipsa nefariam pestem
machinari? IUud vero quam callida ratione!

Qui volt esse, quod volt, ita dat se res, ut operam
dal)it.

Qui est versus omnium seminator malorum.

Ille ^ti^avjer^ mente mi hodie tradidit repagula, \

Quibus ego iram omnem recludam atque illi per-
niciem dabo^

Mihi maerores, iUi luctum, exitium illi, exilium
mihi.

Hanc videlicet rationem, quam vos divino beneficio homini
solum tributam dicitis^ bestiae non habent. Videsne igitur, 67

quanto munere deorum simus adfecti? Atque eadem Medea
patrem patriamque fugiens:

postquam pater
Appropinquat iamque paene ut comprehendatur

parat^
Puerum interea obtruncat membraque articulatim

dividit

Interpellare te, inquit, Cotta, nolo,

sed nunc continentem audire
orationem tuam; nam ad ea
quae contra Stoicos dixisti
refellenda sumemus tempus aliud.

Kap. 26, 66— 93. Vierter
Hauptteil. Kritik der stoiselien
Lehre von der besonderen Fiir-

sorge der Gottheit fiir das
Mensehengesehleeht. § 66—78.
Die Vernunft, welche Balbus
als herrlichstes Geschenk der
Gottheit gepriesen hat (II,

147 flg.), ist ein Gut von hochst
zweifelhaftem Werte, dem
Menschen eher schadlich als
niitzlich. Auch der Anfang dieses
Teiles ist verloren gegangen.

1. Nequaquam etc. Diese und
die folgenden Verse in diesem
Paragraph sind aus der Medea
des Ennius, einer freien Nachbil-
dung der Euripideischen Medea.
Vgl. Eurip. 365—69.

2. ut,indev unwilligenFrage, auch
der klassischen Prosa nicht fremd.
Cic. Cat. 1.22: te utullares frangat?

illi, Kreon, Konig von Korinth,

welcher die Medea Landes ver-

wiesen hat, da sich Jason mit
seiner Tochter Glauke vermahlen
will. Medea muB, um Zeit zur

Kache zu gewinnen, den Konig um
einen Tag Aufschub bitten.

3. nefariam pestem, die Ermor-
dung ihrer und des Jason Kinder.

5. ita dat se res sc. ei. Ter. Hec.
III, 3, 20: omnihus nohis ut dant
se res, ita magni atque humiles sumus.

7. llle, eine bei den alterea

Dichtern nicht seltene Quantitat.

Diefolgenden Verse sind eine Uber-
tragung von Eurip. Med. v. 371—99.

S.perniciem daho, s. I, 122 z. quid
mali datis.

13. patrem: Aeetes. Die fol.^enden

Verse, denen nichts mehr in der

Medea des Euripides, welche
Ennius nach Ciceros Ansicht ad
verhum expressit (de fin. I, 4), ent-

spricht, sind vielleicht aus der

Medea des Accius (s 11,89). Aus
beiden Stiicken citiert Cicero auch
Tusc. IV, 69.

16. Puerum: den Absyrtus. S.

Cic. p. leg. Man. 22.
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Perque agros passim dispergit corpus; id ea
gratia,

Utj dum nati dissipatos artus captaret parens,
Ipsa interea effugeret, illum ut maeror tardaret

sequi,
Sibi salutem ut familiari pareret parricidio.

68 Huic ut scelus, sic ne ratio quidem defuit. Quid? ille

funestas epulas fratri comparans nonne versat huc et illuc

cogitatione rationem?

Maior mihi moles^ maius miscendumst malum,
Q u

i

illius acerbum cor contundam et comprimam.

27 Nec tamen ille ipse est praetereundus,

Qui non sat habuit coniugem inlexe in stuprum^

de quo recte et verissume loquitur Atreus:

... quod re in summa summum esse arbitror
Periclum^ matfeTVoinquinari regias,
Contaminari stirpem ac misceri genus.

At id ipsum quam callide, qui regnum adulterio quaereret:

1. ea gratia = eius rei gratia. S.

II, 27 z. quam similitudinem.

2. dum ^ wsihrend\ Das Imperf.
Indik. nach dum in dieser Bedeu-
tung, welclies dann im Nachsatze
gewohnlich durch interea oder
interim wieder aufgenommen wird,

findet sich vereinzelt auch in der
klassischen Prosa. P. Rosc. Am. 91

:

Dum is in aliis rebus erat occupatus,
erant interea qui suis vulnerihus
mederentur. Liv. V, 47, i : dum liaec

Veis agebantur , interim Gapitolium
in ingenti periculo fuit. Der Kon-
junktiv ist an unserer Stelle bedingt
durch die Abhangigkeit der Rede.

5. ut scelus, sic ne ratio quidem.
Die Negation des zweiten Satz-

gHedes gilt auch fiir das erste. Vgl.

I, 3: sicut reliquae virtutes, item

pietas inesse non potest. — scelus,

subjektiv, wie Cat. II, 25: hinc

pietas, illinc scelus.

ille, Atreus. Die folgenden Verse
sind aus dergleichnamigenTragodie
des Accius. Die beiden ersten

citiert Cicero auch Tusc. IV, 77 und
de orat. 111,219.

8. maius miscendumst malum, die

Ermordung der Sohne seines Bruders
Thyestes. Man beachte die bei

den alteren Dichtern haufige Allit-

teration. Zum Ausdruck vgl. Cic.

Cat. IV, 6 : nova quaedam misceri et

concitari mala iam pridem videbam.

9. Qui. Dieses Adverbium ver-

tritt in der alten Sprache wie
unser'womit, wodurch' denAblativ
des Relativums durch alle drei

Geschlechter im Sing. sowobl als

imPlural. Plaut. Rud. IV, 4, 66: ubi

sunt signa, qui parentes noscere

haec possit suos. Pac. fr. XIV, Ribb.

:

iapidem, qui ipsa icta est, petit.

10. ille ipse, Thyestes, welcher
die G-attin seines Bruders Atreus,

die Aerope, zum Ehebruche ver-

leitete.

1 1 . inlexe. Vgl. ahnliche synkopierte

Formen bei Verg. Aen. V, 786:

traxe, Hor. sat. I, 9, 73: surrexe,

Lucr. 1,234: consumpse.

l^.At — quaereret, mitBeziehung
auf non sat habuit im Anfange des
Kapitels.



LIB. IIT. CAP. 26—28. § 67-^ 70. 223

Adde, inqmt^ huc, quod mihi portento caelestum
pater

Prodigium misit^ regni stabilimen mei,
Agnum inter pecudes aurea clarum coma
Quendam Tbyestem clepere ausum esse e regia,

6 Qua in re adiutricem coniugem cepft sibi.

Videturne summa improbitate usus non sine sumraa esse 6^

ratione? Nec vero scaena solum referta est his sceleribus,

sed multo vita communis paene maioribus. Sentit domus
unius cuiusque^ sentit forum, sentit curia, campus^ socii^ pro-

10 vinciae^ ut^ quem ad modum ratione recte fiat, sic ratione

peccetur^ alterumque et a paucis et raro^ alterum et saepe

et a plurimis^ ut satius fuerit nuUam omnino nobis a dis •

immortalibus datam esse rationem quam tanta cum pernicie

datam. Ut vinum aegrotis, quia prodest raro, nocet saepis-

15 sime, melius est non adhibere omnino quam spe dubiae salutis

in apertam perniciem incurrere^ sic haud scio an melius fuerit

humano generi motum istum celerem cogitationis^ acumen,
sollertiam^ quam^Stionem vocamus, quoniam pestifera est

multisj admodum paucis salutaris, non dari omnino quam
20 tam munifice et tam large dari. Quam ob rem si mens 70

voluntasque divina idcirco consuluit hominibus, quod iis est

largita rationem^ iis solis consuluit. quos bona ratione donavit,

quos videmus, si modo ulli sunt, esse perpaucos. Non placet

autem paucis a dis immortalibus esse consultum; sequitur

25 ergo, ut nemini consultum sit.

Huic loco sic soletis occurrere: non idcirco non optume 28
nobis a dis esse provisum^ quod multi eorum beneficio per-

verse uterentur; etiam patrimoniis multos male uti^ nec ob

1. inquit, Atreus. Thyestes hatte

demselben einen Widder mit
goldenem VlieBe, an dessen Be-
sitze das Besteben seiner Herr-
schaftgekniipft war, mitHilfe seiner

treulosen Gemahlin entwendet.
6. Videturne, s. II, 70 z. Videtisne.

8. multo — paene maiorihus scheint,

da multo und paene, mit demselben
Komparativ verbunden, einenWider-
spruch enthalten wiirde, eine Kiirze

des Ausdruckes fiir muUo magis
(referta) et paene maioribus. Mayor.

Sentit — ut peccetur. Zur Konstruk-
tion vergleicht Schoem.p. Rosc. Am.
66 : Videtisne ut eos agitent Furiae.

9. campus, das Marsfeld als Ort
der Wahlversammlungen

, forum
der Gerichtsverhandlungen , curia
der Senatssitzungen.

socii, provinciae, welche von den
romischen Statthaltern oft in der
schamlosesten Weise ausgepliindert
wurden.

12. ut satius fuerit, s. z, J, 69.

15. spe duhiae salutis, s. II, 98 z.

fontium gelidas perennitates.

17. motum celerem cogitationis.

Motus, 'HLvrjaig ist die wesentlichste
Eigenschaft des Geistes. Vgl. 71:

sine animi 7notu et cogitatione
' ohne denkende geistige Thatigkeit'.

Off I, 132: Motus autem animorum
duplices sunt, alteri cogitationis,

alteri appetitus. De orat. I, 113:

animi atque ingenii celeres motus.

20. si — consuluit, nach der
Ansicht der Stoiker.

28. uterentur. Wegen der con-

secutio temp. s. I, 39 z. fluerent.
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eam causam eos beneficium a patribus nullum habere. Quis-

quamne istuc negat? aut quae est in coUatione ista simili-

tudo? Nec enim Herculi nocere Deianira voluit^ cum ei

tunicam sanguine Centauri tinct^pi dedit^ nec prodesse

Pheraeo lasoni is, qui gladio Yomicam eius aperuit, quam 5

^aw» sanare medici non potuerant. Multi enim et, cum obesse

vellent^ profuerunt et, cum prodesse^ obfuerunt. Ita non fit

ex eo, quod datur, ut voluntas eius, qui dederit, appareat,

nec, si is^ qui accepit, bene utitur, idcirco is, qui dedit,

71 amice dedit. Quae enim libido, quae avaritia^ quod facinus lo

aut suscipitur nisi consilio capto aut sine animi motu et
^"^" cogitatione, id est ratione, perficitur? Nam omnis opmio

ratio est, et quidem bona ratio^ si vera, mala autem, si falsa

est opinio. Sed a deo tantum rationem habemus, si modo
habemus, bonam autem rationem aut non bonam a nobis. 15

Non enim, ut patrimonium relinquitur, sic ratio est homini
beneficio deorum data. Quid enim potius hominibus dedissent,

si iis nocere voluissent? Iniustitiae autem, intemperantiae,

timiditatis quae semina essent, si his vitiis ratio non subesset?

29 Medea modo et Atreus commemorabantur a nobis^ heroicae 20

personae, Jnita subductaque ratione nefaria scelera meditantes.

3. Nec enim etc. Man erwartet,

daO Cotta jetzt den Nacliweis
liefere von der Unhaltbarkeit des

eben angefuhrten Vergleiches.

Dies geschieht nicht (erst § 76:

Nam patrimonia — potuit? wird
beilaufig darauf zuruckgekommen)

;

denn die folgenden Beispiele zeigen
weiter nichts, als daO manvonder
Grabe nicht auf die Gesinnung des
Gebers schliefien konne, und wenn
Cotta zuletzt darauf hinauskommt,
daB es auf den rechten Gebrauch,
wie eines jeden Geschenkes, so

auch der Vernunft ankomme, so

findet er sich damit nicht im
Widerspruch mit den Stoikern.

5. lasoni, Tyrann von Pherae
in Thessalien seit 478 v. Chr.

Die Erzahlung, daL< jemand,
der ihn toten wollte, ihm bei

dieser Gelegenheit ein von den
Arzten fdr unheilbar gehaltenes
Geschwur aufstach, wodurch er

gerettet wurde, findet sich auch
sonst bei den alten Schriftstellern.

Plin. n. h. VII, 51; Val. Max.
I, 8,6.

8. qui dederit, aber gleich nach-

her qui dedit, ein instruktives Bei-

spiel fiir die Regel, daB Relativ-

satze, welche eine notwendige Er-

giinzung eines konjunktivischen
Nebensatzes bilden, ebenfalls im
Konjunktiv stehen.

9. nec, si — idcirco , s. T, 21 z.

non enim, si.

11. sine animi motu, s. z. § 69.

13. ratio est 'ein Denken.
15. honam — a nobis. Cotta

findet sich in Ubf^reinstimmung mit
den Stoikern. Wahrheit und irr-

tum ist nach ihnen im Urteil der
Menschen begriindet, welches zu-

gleich den Maflstab fiir unser
-Handeln abgiebt.

17. dedissent, s. I, 89 z. sump-
sisses.

18. Iniustitiae autem, wegen
autem s. I, 49 z. Epicurus autem.

21. inita suhductaque ratione ' mit
soigfaltiger Berpchnung, Uber-
legung'. Statt subducere rationem

sagt man auch subducere calculos

Vgl. de fin. 11, 60: Quid? fortes viri

voluptatumne calculis subductis proe-

liu7n ineunt , an quodam animi ar-

dore incitati?
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Qiiid? levitates comicae parumne semper in ratione^ versan- 72

tur? parumne subtiliter disputat ille in Eunuctio ?

Quid igitur faciam?
Exclusit^ revocat; redeam? non^ si me obsecret.

6 Ille vero in Synepliebis Academicorum more contra communem
opinionem non dubitat pugnare ratione, qui 'in amore
summo summaque inopia suave esse' dicit

Parentem babere avarum, inle|)idum^ in liberos ^
Difficilem^ qui te nec amet nec sTu"3(Bat tui.

10 Atque huic incredibili sententiae ratiunculas suggerit: 73

Aut tu illum fructu fallas aut per litteras

Aveytas aliquod nomen aut per servolum
PercuTTas pavidum, postremo a parco patre
Quod sumas, quanto dissipes libentius!

15 Idemque facilem et liberalem patrem incommodum esse amanti
filio disputat,

Quem neque quo pacto fallam nec quid inde
auferam

Nec quem dolum ad eum aut machinam com-
moliar,

Scio quicquam; ita omnes meos dolos^ fallacias,

20
^i ibi^ ^ii

^^^mF^^^ praestrinxit commoditas patris.

Quid ergo? isti doli, quid? machinae^ quid? fallaciae prae-

strigiaeque num sine ratione esse potuerunt? 0 praeclarum

munus deorum! ut Phormio possit dicere:

Cedo senem;. iam instructa sunt mi in corde con-
silia omnia.

1. levitaies coniicae —'der Komodie^

.

Ygl.Cat. Mai. 36: quos ait Caecilius

comicos stultos senes u. § 77: dipoetici.

parumne gehort zu versantur,

nicht zu semper.

2. ille in JEunucho: Phaedria.

Ter. 1, 1, 1. Vgl. II, 60.

4. Exclusit, namlich Thais, die

Geliebte des Phaedria.

5. in Synephehis, s. z. I, 13.

9. studeat tui, archaistisch, aber
sprachlich ebenso wenig auffallig

wie studiosus tui. Ahnlich Plaut.

Mil. IV, 1, 19: quae cupiunt tui.

11. fructu sc. creditae pecuniae
'die Zinsen.

12. aliquod nomen 'einen Schuld-
posten^ eig. den Namen des Schuld-
ners, so nomen in tabulas referre,

ClCERO, DE NAIURA DEORUM.

nomen dissolvere. — per litteras,

durch Unterschlagung der Ur-
kunde.

13. percutias, durch Hinterbrin-

gung falscher Nachrichten.

17. inde. Demonstrative und
relative Adverbien in Beziehung
auf Personen finden sich haufig bei

den Komikern; jedoch auch Cicero
|

sagt: qui eum necasset, unde ipse\

natus esset. (p. Rosc. Am. 74)
j

18. ad eum 'in Beziehung auf
^

(s. z. I, i), hier soviel wie 'gegen^

20. Praestrigias , die altere Form
statt praestigias.

23. Phormio, der Parasit in des

Terentius gleichnamigem Stiicke.

Der citierte Vers steht II, 2, 7.

15
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^ Sed exeamus e theatro, veniamus in forum. Sessum it praetor.

Quid ut iudicetur? Qui tabularium incenderit. Quod facinus

occultius? Id se Q. Sosius^ splendidus eques Romanus ex agro

Piceno, fecisse confessus est. Qui transscripserit tabulas

X publicas. Id [quoque] L. Alenus fecit, cum cliirograplium sex 5

primorum imitatus est. Quid boc homine sollertius? Cognosce
alias quaestiones^ auri Tolfitswii; coniurationis lugurthinae;

^ repete superiora^ Tubuli de pecunia capta ojp rem iudicandam,

^ posteriora, de incestu rogatione Peducaea. Tum haec cotidiana^

1. Sessum it, sedere der gewohn-
liche Ausdruck von dem die Ge-
lichtssitzung abhaltenden Prator.

2. Quid ut iudicetur? Wenn der
Finalsatz in Frageform dargestellt

wird, so stehen die fragenden Pro-
nomina gewohnlich der Finalkon-
junktion voran, umgekehrt wie im
Griechischen.

tahularium 'das Archiv'. Welches
gemeint ist, wissen wir nicht. Auch
die Person des Q. Sosius ist nicht
weiter bekannt.

3. occuUius, versteckter und des-

halb schlauer ersonnen.

splendidus ist wie ornatissimus,

inlustris ein Epitheton ornans des
Standes. Hirt. b. Alex. 40 : Splendidi
atque inlustres viri, equites Romani.

4. transscripserit, transscribere, wie
das griech. i.iBi:ciyqacpBiv ^ abschrei-

ben, iibertragen, zum Zwecke der
Falschung.

5. i. Alenus , sonst nicht be-
kannt. Wenn die Hdschr., was
fraglich ist, das Richtige liber-

liefern, so ist das vorhergehende
quoque anstoOig.

sex primorum, der Yorstand der
quastorischen Schreiber, welche
hauptsachlich bei der Verwaltung
des Arariums verwendet wurden.

/ 7. auri Tolossani. Qn j?firYi1il?3

pa,&piQ. hatte im Jahre 106 Tolosa
'inGrallia Narbonensis, welches mit
den Cimbern sich verl^unden hatte,

eroberTTina^einen groBen Teil der
Beute unterschlagen, namentlich
auch das Gold aus dem Tempel des
Apollo entwendet. Seine spatere
Niederlage gegen die Cimbern
bei Arausio sah man als eine
Strafe fiir jenen Tempelraub an.

Deshalb wurde er von dem Volks-f
tribunen C. Norbanus im Jahre 95|
angeklagt, verurteilt und mit deri

Konfiskation seines Vermogens und|
der Verbannung bestraft. Welche!
Sensation dieser PrczeO errogt i

hatte, sieht man daraus, daB das
aurum Tolossanum sprichwortlich
wurde fiir ein Gut, das seinem
Besitzer Unheil bringt.

7. coniurationis lugurthinae, die

auf den Antrag des Volkstribunen
C. Manilius Limetanus im Jahre 110
angestellte Untersuchung wegen
Bestechung romischer Optimaten
von Seiten des Jugurtha. Das ge-
sinnungslose Gebahren dieser Op-
timaten war einer Verschworung
gegen den Staat gleich zu achten.
Derselbe Ausdruck Brut. 127.

8. Tuhuli. S. de fin. H, 54: qui
cum praetor (142 v. Chr.) quae-
stionem inter sicarios exercuisset,

ita aperte cepit pecunias oh rem
iudicandam, ut anno proximo P,
Scaevola trihunus plehis ferret ad
plehem, vellentne de ea re quaeri. Quo
plehiscito decreta a senatu est con-

suli quaestio Cn. Caepioni; profectus
in exsilium Tuhulus statim nec
respondere ausus; erat enim res

aperta. Vgl. I, 64. — pecuniam
capere, der gewohnliche Ausdruck
fiir 'sich bestechen lassen'.

9. de incestu sc. quaestiones.

rogatione Peducaea. Der Volks-
tribun Sextus Peducaeus beantragte
im Jahre 113 gegen die Vesta-
lischen Jungfrauen eine Unter-
suchung de incestu,

cotidiana sc. sunt. Vgl. de off,

ni, 36 : hinc sicae, hinc venena, hinc

falsa testimonia nascuntur, hinc

furta, peculatus.
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sicae^ venena, peculatus, testamentorum etiani^legg,^^l„^^ quae- ^wV**^
stiones. Inde illa actio: ope consilioque tuo furtum aio

PACTUM EssEj iudc tot iudicia de fide mala, tutelae, mandati,

pro socio, fiduciae. reliqua, quae ex empto aut vendito aut
^ ^

5 conducto aut locato* contra fidem fiunt^ inde iudicium pjibli- 7

cum rei privatae lege Plaetoria, inde everriculum malitiarum (^jLmmm
omnium, iudicium de dolo malo, quod C. Aquillius, familiaris

f
noster, protulit; quem dolum idem Aquillius tum teneri putat, *

cum aliud sit simulatum, aliud actum. Hanc igitur tantam a 75

10 dis immortalibus arbitramur malorum sementim esse factam?
Si enim rationem bominibus di dederunt, malitiam dederunt;

est enim malitia versuta et fallax ratio nocendi; iidem etiam

di fraudem dederunt, facinus ceteraque, quorum nihil nec

1. lege nova, die von SuUa im
Jahre 81 gegebene lex Cornelia de

falsis, auch testamentaria (Verr. J,

108) genannt, Urkundenfalschung,
Falschmiinzerei und Meineid be-
treffend.

2. actiOj hier nicht verschieden
von formula ' Klageformel'. De orat.

I, 186 : expositis a Cn. Flavio pri-
mum actionihus. P. Mur. 29 : gloria

militaris vestris formulis atque
actionibus anteponenda est.

3. tutelae, mandati etc. Die
Genetive bezeichnen die einzelnen
Arten der fides mala. De ofF. III,

70 : Q. Scaevola, pontifex maximus,
fidei honae nomen existimahat ma-
nare latissime, idque versari in tu-

telis societatihus, fiduciis mandatis,
rehus emptis venditis, conductis

locatis.

4. pro socio, formelhaft fiir

societatis, wie p. Flacco 42 : furti

et pro socio damnatus est. Ygl.

p. Eosc. com. 16: si qua enim sunt
privata iudicia summae existima-

tionis tria haec sunt, fiducia e

,

tutelae, societatis: aeque enim
perfidiosum est fidem frangere, quae
continet vitam, et pupillum frau-
dare, qui in tutelam pervenit, et

socium fallere, qui se in negotio

coniunxit.

fiduciae. Damit wird das Pfand
bezeichnet, welches der Schuldner
dem Glaubiger so lange als Eigen-
tum uberlaBt, bis er die Schuld
abgetragen hat. Wurde ihm dieses

dann noch vorenthalten, so muDte
eine Klage auf Herausgabe des

Pfandes angestrengt werden.

6. lege Plaetoria. Dasselbe setzte

Geld- und Ehrenstrafen gegen die-

jenigen fest, welche die Unerfahren-
heit Minorenner bei Geldgeschaften
gewissenlos ausbeuteten. Obgleich
die Sache privater Natur war, so

wurde sie doch als Kriminalfall

betrachtet und nicht nur der Ge-
schadigte, sondern jeder Biirger

war befugt, gegen den Betriiger,

als gegen einen gemeingefahrlichen
Menschen^ die Klage zu erheben
(daher iudicium puhlicum).

7. C. Aquillius, ein hervorragender
Jurist, Ciceros Kollege in der Pra-

tur im Jahre 66. Er schrieb ' for-

mulae', d. h. Instruktionen fiir die

Einzelrichter, betreffend die Fiih-

rung von Prozessen wegen Be-
truges. De off. IIJ, 60: protulerat

de dolo malo formulas, in quihus
ipsis cum ex eo quaereretur, quid
esset dolus malus, respondehat: cum
esset aliud simulatum, aliud actum.

8. teneri 'erwiesen'. Yerr. IIT,

152: tenetur avaritia, cupiditas ho-

minis, scelus, improhitas, audacia.
P. Cluent. 125: nec ullo argumento
Cluentianae pecuniae crimen tene-

hitur. Haufiger von Personen, s.

I, 73.

10. sementim. Neue, Lat. Formenl.
P p. 203 fiihrt verschiedene Bei-

spiele dieses Accusativs aus Cato
d. r. r. an.

15*



228 DE NATURA DEORUM.

suscipi sine ratione nec effici potest. 'Utinam' igitur, ut

illa anus optat,

ne in nemore Pelio securibus
Caesa accedisset abiegna ad terram trabes,

sic istam calliditatem bominibus di ne dedissent! qua per- 5

pauci bene utuntur, qui tamen ipsi saepe a male utentibus

opprimuntur^ innumerabiles autem improbe utuntur, ut donum
boc divinum rationis et consilii ad fraudem hominibus^ non
ad bonitatem impertitum esse videatur.

Sed urgetis identidem hominum esse istam culpam^ non lo

deorum; ut si medicus gravitatem morbi^ gubernator vim tem-

pestatis accuset; etsi hi quidem homunculi, sed tamen ridiculi:

quis enim te adhibuisset, dixerit quispiam, si ista non essent?

Contra deum licet disputare liberius. In hominum vitiis ais

esse culpam. Eam dedisses hominibus rationem, quae vitia i5

culpamque excluderet. Ubi igitur locus fuit errori deorum?
Nam patrimonia spe bene tradendi relinquimus, qua possumussi^^
falli; deus falli qui potuit? -^ii^ Sol, in currum cum Phae- ^^^^8»^^^

thontem filium sustulit^ aut Neptunus^ cum Theseus Hippo-
lytum perdidit, cum ter optandi a Neptuno patre habuiss6t 20

7 potestatem? Poetarum ista sunt^ nos autem philosophi esse

I. Utinam — ne etc, die Ein-
gangsverse der Medea des Ennius,

von Cicero offc citiert. Auf dem
mons Pelius in Thessalien war das
Holz gefallt worden, aus welchem
die Argo gezimmert wurde.

8. non ad bonitatem 'nicht um
gutes zu thun'.

II. ut si etc. Das exemplum
fictum fiihrt die Widerlegung ein.

Gedankengang: Wenn ihr die

Schuld wegen des schlechten Ge-
brauches der Yernunft den Men-
schen und nicht den Gottern bei-

meOt, so sind eure Gotter in einer

ahnlichen Lage wie die Arzte und
Steuermanner, welche die Schuld
von sich abwalzend ihre MiQerfolge
mit der Schwere einer Krankheit
oder der Gewalt des Sturmes ent-

schuldigen. Das ist ungereimt,
sind sie doch gerade dazu da, diese

zu iiberwinden. Indes sie sind

schwache Menschen und deshalb
hat man Nachsicht mit ihnen. Von
den Gottern dagegen kann man
mehr yerlangen. Ihre Entschul-
digung, daB die Menschen die von
ihnen verliehene Vernunft schlecht

gebrauchen , kann man nicht gelten
lassen, hatten sie doch diesen eine
solche Vernunft geben sollen, bei
der ein MiDbrauch von vornherein
ausgeschlossen war. — Cotta iiber- ?

sieht, daB damit die Freiheit des
j

menschlichen Willens aufgehoben^
wiirde, fiir die sonst die Akademiker
energisch eintraten.

12. etsi s. z. II, 129.

14. ais, die Gottheit wird an-
geredet.

15. dedisses, s. I, 89 z. sumpsisses.

16. errori, die irrtilmliche Vor-
aussetzung, daB die Menschen die

Vernunft gut gebrauchen wiirden.

18. Phaethontem, s. Ov. Met.
II, 1 flg.

19. Neptunus. Dieser hatte dem
Theseus drei Wunsche zu erfiillen

versprochen, die Ruckkehr aus
dem Hades, aus dem Labyrinth und
dieErmordung seines Sohne^JIiDj^-
Ivtus, welchen Theseus im Veraa^hl
des unerlaubten Umganges mit
seiner Stiefmutter Phaedra, hatte.

Obgleich Hippolytiflf"" ^unschuldig
war, wurde er dennoch von dem
Gotte getotet.Vgl. de off. 1, 32 ;

III, 94.
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volumus, rerum auctores^ non fabularum. Atque lii tamen
ipsi di poetici si scissent perniciosa fore illa filiis, peccasse in

beneficio putarentur. Et, si verum est, quod Aristo Chius

dicere solebat, nocere audientibus pbilosoplios iis, qui bene

6 dicta male interpretarentur (posse enim asptp^s ex Aristippi,

acerbos e Zenonis schola exire), prorsus, si, qui audierunt^

vitiosi essent discessuri, quod perverse philosophorum dispu-

tationem interpretarentur^ tacere praestaret philosophis quam
iis, qui se audissent, nocere. Sic, si homines rationem bono 78

10 consilio a dis immortalibus datam in fraudem malitiamque

convertunt^ non dari illam quam dari humano generi melius

fuit. Utj si medicus sciat eum aegrotum, qui iussus sit
^

vinum sumere, meracius sumpturum statimque periturum,
-'^''^^zJF-^

magna sit in culjmj sic vestra ista providentia reprehendenda, l^^^

15 quae rationem dederit iis^ quos scierit ea perverse et improbe
usuros. Nisi forte dicitis eam nescisse. Utinam quidem!
Sed non audebitis. Non enim ignoro, quanti eius nomen
putetis. 22

Sed hic quidem locus concludi iam potest. Nam si stul- 79
20 titia consensu omnium philosophorum maius est malum, quam

si omnia mala et fortunae et corporis ex altera parte ponantur,

sapientiam autem nemo adsequitur, in summis malis omnes

1. rerum auctores, s. II, 7 z. res,

2. di poetici, s. § 72 z. levitates

comicae.

3. Aristo Chius, s. I, 37.

4. audientibus ist liier ganz zum
Substantivum geworden, so daB es

ungewohnlicli sogar mit dem Pro-

nomen verbunden wird.

5. asotos ex Aristippi — schola

exire. Wenn auch Aristippus, der
Griinder der cyrenaischen Schule,
die Lust als das hochste Gut be-
zeichnete, so woUte er doch keines-

wegs Wiistlinge erziehen, sondern
er hielt im Gegenteil Einsicht,

MaBigkeit, Geistesbildung filr not-

wendig, um des wahren Genusses
und der wahren Lust teilhaftig zu
werden. — asotos = aGchzovg s.

J, 59 z. coryphaeum.
6. acerhos. Cat. Mai. 66: severi-

tatem probo, acerbitatem nullo modo.
prorsus gehort zu tacere.

si — essent discessuri. Der zweite
Bedingungssatz wiederholt den
ersten si verum est in einer anderen
Form, wie dies nicht selten ge-
schieht, wenn in einer langeren
Periode ein Gedanke hervorgehoben

oder deutlicher ausgepragt werden
soll.

9. qui se audissent, s. II, 159 z.

se esse generatos.

16. Utinam quidem, ein ver-

starktes utinam. DieseWorte werden
nur dann verbunden, wenn die Ver-
geblichkeit des ausgesprochenen
Wunsches betont werden solL

17. eius nomen = eam. So dient

nomen nicht selten zur nachdriick-
lichen Umschreibung des einfachen
Begriffes. LaeL 92 : Delet veri-

tate^n^ sine qua amicitiae nomen
valere non potest.

Kap. 32. §79.Unweise zu sein
ist das hochste Ubel; kein
Mensch aber gelangt in den
Besitz der Weisheit, folg-
lich sind alle Menschen un-
gliicklich, folglich sorgendie
Gotter nicht fiir dieselben.

19. stultitia — est malum, I,

23 z. de improbis.

22. sapientiam nemo adsequitur.

Von der Thorheit zur Weisheit
fortzuschreiten hielten die Stoiker

nicht fiir unmoglich, dagegen
muBten sie zugestehen, daB dieses
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sumus, quibus vos optume consultum a dis immortalibus

dicitis. Nam ut niliil interest^ utrum nemo valeat, an nemo
possit valere, sic non intellego, quid intersit, utrum nemo sit

sapiens^ an nemo esse possit. Ac nos quidem nimis multa
de re apertissuma. Telamo autem uno versu locum totum 5

conficit; cur di homines neglegant:

Nam si curent, bene bonis sit, male malis; quod
nunc abest.

Debebant illi quidem omnes bonos efficere, siquidem hominum
80 generi consulebant. Sin id minus, bonis quidem certe con-

sulere debebant. Cur igitur duo Scipiones, fortissimos et lo

optimos viros, in Hispauia Poenus oppressit? cur Maximus
extulit filium consularem? cur Marcellum Hannibal interemit?

cur Paulum Cannae sustulerunt? cur Poenorum crudelitati

Reguli corpus est praebitum? cur Africanum domestici parietes

non texerunt? Sed haec vetera et alia permulta; propiora i5

videamus. Cur avunculus meus, vir innocentissimus idemque
doctissimus, P. Rutilius, in exilio est? cur sodalis meus inter-

hohe Ziel selten oder gar nicht

erreicht werde. Selbst den Sokrates
rechneten sie nur zu den 'Fort-

schreitenden'.

§ 80— 93. Wenn die Gotter
fiir die Menschen wirklich
sorgten, so hatten sie ent-
weder alle Menschen gut
machen oder wenigstens die
guten belohnen und die
schlechten bestrafen sollen.
Da dies nicht geschieht, son-
dern oft das Gegenteil statt-
findet, so kann von einer be-
sonderen Fiirsorge derGotter
fiir die Menschen nicht die
Rede sein.

5. Telamo, Konig von Salamis,

Vater des Aiax und Teucer. Der
folgende Vers ist aus des Ennius
gleichnamiger Tragodie.

6. cur di — neglegant, kurz fiir

cur deos neglegere putandum sit.

8. Debehant illi omnes honos

efficere. Dagegen behaupten die

Stoiker, daB das Bose in der Welt
notv^endig sei, da erst durch das
Gegenteil das Gute als solches er-

kannt werde.
10. duo Scipiones, die Briider

P. und Cn. Cornelius Scipio fielen

212 in Spanien.

11. Maximus. Wegen Q. Fabius
Maximus Cunctator vgl. Cat. Mai.
12: multa in eo viro praeclara
cognovi, sed nihil est admirahilius,

quam quomodo ille mortem fiUi

tulit, clari viri et consularis.

12. Marcellum, M. Claudium (s. II,

61 z. Virtutis templum\ er fiel 208
bei Venusia.

13 Poenorum crudelitati — prae-
hitum. In Piso. 43: quem Carthagi-

nienses resectis palpebris inligatum
in machina vigilando necaverunt.

14: Africanum. Der jiingere Scipio,

ein Gegner der GracchischenReform-
plane, wurde im Jahre 129 in seinem
Bette erdrosselt gefimden.Vgl II, 14.

15 non texerunt? 'Konnten nicht
schiitzen. S. II, 94 z. quem ad
modum adseverant.

16. avunculus meus. Brut. 116:

C. Cotta sororis erat filius.

17. P. Butilius Hufus, Cons. 105,

ging als Legat des ihm eng be-

freundeten Q. Mucius Scaevola
P. M. im Jahre 98 nach Asien und
zog sich daselbst den HaO der

publicani zu, deren Erpressungs-
system er einen energischen Wider-
stand entgegensetzte. Im Jahre 92
wurde er von diesen de repe-

tundis angeklagt und von einem
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fectus domi suae, Drusus ? cur teraperantiae prudentiaeque

specimen ante simulacrum Vestae pontifex maximus est Q.
Scaevola trucidatus? cur ante etiam tot civitatis principes a ^-^

Cinna interempti? cur omnium perfidiosissimus^ C. Marius, Q.

6 Catulup^ praestantissuma dignitate virum^ mori potuit iubere?

Dies defieiat^ si velim enumerare, quibus bonis male evenerit, 81 ^ /
nec minus,"'si commemorem, quibus improbis optime. Cur
enim Marius tam feliciter septimum consul domi suae senex

est mortuus? cur omnium crudelissimus tam diu Cinna regna- i

10 vit? At dedit poenas. Proliiberi melius fuit impedirique, 33
ne tot summos viros interficeret^ quam ipsum^fliquando poe-

nas dare. Summo cruciatu supplicioque Q^glius, homo im-

portunissimus^ periit; si^ quia Drusum f^^To^Sefellum veneno
sustulerat, illos conservari melius fuit quam poenas sceleris

15 Varium pendere. Duodequadraginta annos Dionysius tyrannus

fuit opulentissimae et beatissimae civitatis
;
quam multos ante 82

parteiischen Gericlitsliofe verurteilt.

Darauf begab er sichuacliSmyrna in

das Exil und beschaftigte sich da-

selbst mit gelehrten Studien. Er
galt fdr einen griindlichen Kenner
der stoischen Philosophie und
schrieb eine Selbstbiographie und
eine romische Geschichte in grie-

chischer Sprache. P. Font. 38: etsi

damnattts est, mihi videtur tamen
inter viros optimos atque innocentis-

simos esse numerandus.
1. DrusuSy M. Livius, Volkstribun

im Jahre 91, bekannt durch seine

Reformvorschlage , durch welche
er die streitenden Parteien zu ver-

sohnen suchte. Er wurde in der
Yorhalle seines Hauses von Q.
Yarius (s. § 81) ermordet. Auch
de orat. I, 25 wird Cotta Drusi
maxime familiaris genannt.

2. Q. Scaevola wurde im Jahre 82
von den Marianern in dem Tempel
der Yesta, wohin er sich gefliichtet

hatte, niedergestoBen. Uber ihn
vgl. Einl. § 11.

4. Ginna, L. Cornelius, der Partei-

ganger des Marius. Cat. III, 24:

superavit postea (g. E. des Jahres 87)
Cinna cum Mario: tum vero claris-

simis viris interfectis lumina civi-

tatis exstincta sunt. So wurde unter
anderen der Konsul Cn. Octavius
und der beriihmte Redner M. An-
tonius getotet.

Q. Catulum, denselben, welcher
mit Marius vereint im Jahre 101

die Cimbern bei Yercellae ge-

schlagen hatte. Yon diesem zum
Tode verurteilt, totete er sich im
Jahre 87 selbst in seinem Hause
durch Ersticken. Plut. Mar. 44.

6. Dies, s. z. I, 5.

9. tam diu Cinna regnavit? Er
war Konsul von 87—84. Im Jahre
84 wurde er von seinen Soldaten
erschlagen.

12. Q. Varius, Yolkstribun im
Jahre 92. Als solcher setzte er

die lex Varia de maiestate durch:

ut quaereretur de iis, quorum opera

consiliove socii contra populum
Bomanum arma sumpsissent. Yiele

angesehene Manner wurden infolge-

dessen angeklagt und mit dem
Exile bestraft, unter diesen auch
Cotta (s. Einl. § 16). Im Jahre 89
wurde Yarius nach seinem eigenen

Gesetze verurteilt; uber die Art
seines Todes ist uns nichts iiber-

liefert.

13. si, s. z. I, 22.

Metellum , wahrscheinlich Q.
Caecilius Metellus Numidicus, der

Sieger liber lugurtha am Flusse

Muthul.
15. Dionysius, der Altere, Herr-

scher von Syrakus 405— 367.

16. heatissimae civitatis, s. II^ 95

z. heati.
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huric in ipso Graeciae flore Pisistratus! At Plialaris, at

ApoUodorus poenas sustulit. Multis quidem ante cruciatis et

necatis. Et praedones multi saepe poenas dant^ nec tamen
possumus dicere non plures captivos acerbe quam praedones

necatos. Anaxarchum Democriteum a Cyprio tyranno ex- 5

carnificatum accepimus^ Zenonem Eleae in tormentis necatum.

Quid dicam de Socrate^ cuis morti inlacrimari soleo Platonem
legens? Videsne igitur deorum iudicio, si vident res humanas,
discrimen esse sublatum? Diogenes quidem Cynicus dicere

solebat Harpalum^ qui temporibus illis praedo felix babebatur, lo

contra deos testimonium dicere, quod in illa fortuna tam diu

viveret. Dionysius^ de quo ante dixi^ cum fanum Proserpinae

Locris expilavisset, navigabat Syracusas; isque cum secundis*

sumo vento cursum teneret, ridens ' Videtisne'^ inquit, 'amici,

quam bona a dis immortalibus navigatio sacrilegis i5

detur?' Idque homo acutus cum bene planeque percepisset,

in eadem sententia perseverabat. Qui cum ad Peloponnesum

1. in ipso Graeciae flore, so wird
Athen genamit, wie Phil. III, 13
Gallien flos Italiae,

Fhalaris, Tyrann von Agrigent
um 550. Er war beriichtigt durch
seine Grausamkeit, welche sagen-
haft ausgeschmiickt worden ist.

(Uber den Stier des Phalaris cf. Verr.

IV, 73.) Bei einem Aufstande starb

er eines gewaltsamen Todes.
2. Apollodorus, Tyrann von

Kassandrea (das durch Kassander
neu aufgebaute Potidaea) um 280
V. Chr. Derselbe wurde von Anti-

gonus 1. nach Eroberung der Stadt
getotet. Polyaen IV, 6, i8.

sustulit. Dieses sonst unge-
brauchliche Perfektum von suffero

kommt nur an dieser Stelle vor.

Es wird gewohnlich ersetzt durch
sustinuit.

quidem ~ et — quidem (s. z. I,

100), wie Verr. IV, 20: At pithlice

commodasti. Non sine magno quidem
rei puhlicae provinciaeque Siciliae

detrimento.

3. M praedones, wegen et 'auch'

s. I, 83 z. et his vocahulis.

multi saepe = multi, alii alio tem-

pore. Cf. p. Cluent. 195; multi saepe

in iudicando peccata concesserunt

;

de off. I, 74 : Multi hella saepe quae-
siverunt.

5. Anaxarchus aus Abdera., ein

SchiilerDemokrits, BegleiterAlexan-

ders des GroOen auf seinen Feld-
ziigen. Nach des letzteren Tode
wurde er von Nikokreon, dem
Tyrannen von Cypern, welchen er

friiher durch seine Freimiitigkeit

beleidigt hatte, auf das grausamste
getotet. Val. Max. III, 3 4.

6. Zeno aus Elea, der Lieblings-

schuler des Parmenides um 500
V. Chr. Bei einem Anschlage auf
das Leben eines Tyrannen — der
Name wird sehr verschieden uber-
liefert — wurde er ergriffen und,
da er sich standhaft weigerte,

seine Mitgeschworenen zu nennen,
unter graBlichen Martern getotet.

7. Flatonemy den Phaedo.
8. Videsne, s. II, 70 z. Videtisne.

9. discrimen sc. honorum et ma-
lorum.

Biogenes Cynicus, aus Sinope^
zur Zeit Alexanders des GroOen.

10. Harpalum. Bei Diog. Laert.

VI, 74 heiBt er Skirpalus, bei Suidas
SJcirtalus. Diogenes wurde einst

auf einer Fahrt nach Aegina von
ihm gefangen genommen.

13. Locris. Die Epizephyrischen
Lokrer hatten den Dionysius gegen
die Ilheginer zu Hilfe gerufen.

Nachdem er die letzteren ge-

schlagen hatte, soll er nicht das

berilhmte Heiligtum seiner Bundes-
genossen geschont haben.
n.ad Feloponnesum— appulisset.
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classein appulisset et in fanum venisset lovis Olympii^ aureum
ei detraxit amiculum grandi pondere, quo lovem ornarat e

manubiis Kartliaginiensium tyrannus Gelo, atque in eo etiam

cavillatus est aestate grave esse aureum amiculum, hieme
frigidum, eique laneum pallium iniecit, cum id esse ad omne
anni tempus aptum diceret. Idemque Aesculapii Epidauri

barbam auream demi iussit; neque enim convenire barbatum
esse filium, cum in omnibus fanis pater imberbis esset. Etiam 84

mensas argenteas de omnibus delubris iussit auferri, in quibus

cum more veteris Graeciae inscriptum esset bonokum deorum,

uti se eorum bonitate velle dicebat. Idem Victoriolas aureas

et pateras coronasque, quae simulacrorum porrectis manibus
sustinebantur^ sine dubitatione toUebat eaque se accipere, non
auferre dicebat; esse enim stultitiam, a quibus bona precare-

mur, ab iis porrigentibus et dantibus nolle sumere. Eundem-
que ferimt baec^ quae dixi^ sublata de fanis in forum pro-

tulisse et per praeconem vendidisse exactaque pecunia edixisse,

ut, quod quisque a sacris haberet, id ante diem certam in

suum quidque fanum referret. Ita ad impietatem in deos in

Diese Nachricht beruht auf einem
Irrtume Ciceros. Yon einem Zuge
des Dionysius gegen Griechenland
ist nichts bekaunt; derselbe beging
den Tempelraub nicht an dem
Tempel des Zeus in Olympia, son-

dern an demTempel des Olympischen
Jupiter in Syrakus. Ael. v. h. I, 20.

2. ornarat — Gelo, nach seinem
Siege iiber die Karthager bei

Himera 480.

3. in 60, Neutr. Wegen in s. I,

75 z. in Venere Coa.

6. Epidauri. Dort hatte Askulap
einen beriihmten Tempel. Da jedoch
Ael. I, 20 und Athen. p. 693 den
Schauplatz dieser Geschichte eben-
falls nach Syrakus verlegen, was
an sich viel wahrscheinlicher ist,

• so befindet sichCicero hier in dem-
selben Irrtum wie vorher.

8. imherhis, vgl. I. 83.

9. mensas argenteas, Opfertische,
welche oft kunstvoU aus Gold,
Silber und Elfenbein gearbeitet
waren, gehorten zu dem notwendigen
Tempelinventar.

10. inscriptum esset bonorum
DEORUM. 'AyaQ^ov JccL^ovog findet

sich als Inschrift auf TrinkgefaBen.
Diese wurden dadurch dem guten
Damon geweiht, dem Schutzgeiste

des einzelnen, der fiir sein geistiges

und leibliches Wohl sorgt und
dem man deshalb auch vor Auf-
hebung der Tafel einen Trunk un-
gemischten Weines darzubringen
pflegte. DaO sich obige Inschrift

auf Tempeltischen gefunden haben
soll, ist weder bekannt noch wahr-
scheinlich, so daB Mayor wohl
mit Recht hier einen Irrtum Ciceros

annimmt. Man wird vielmehr Ps.

Arist. Oeconom. cap. 2 z. E., mit dem
im allgemeinen Athen. XV, p. 693
iibereinstimmt, Glauben schenken,
welcher erzahlt, Dionysius habe,

sobald er kostbare Tempeltische
gesehen, dem guten Damon einen
Trunk gespendet, und dann jene
fortschaffen lassen, da es ja Sitte

sei, nach der Spende an den'JYa&6g
JccL^cov die Tafel aufzuheben.

11. Victoriolas. Statuetten der

Victoria, von Zeus oder Athene
auf den Handen getragen, findet

man oft auf antiken Bildwerken.
14. stultitiam, fiir das haufigere

stultitiae, wie ad fam. VI, 4, 4: ii

viri hoc bello occiderunt, ut impu-
dentia videatur , eandem fortunam
recusare.

18. a sacris, 'herriihrend von',

vgl. hahere aliquid ah aliquo (§ 86).
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35 homines adiunxit iniuriam. Hunc igitur nec Olympius luppiter

fulmine percussit nec Aesculapius misero diuturnoque morbo
tabescentem interemit^ atque in suo lectulo mortuus in

[tyrannidis] rogum inlatus est eamque potestatem^ quam ipse

per scelus erat nanctus, quasi iustam et legitimam hereditatis

85 loco filio tradidit. Invita in lioc loco versatur oratio; videtur

enim auctoritatem adferre peccandi; recte videretur, nisi et

virtutis et vitiorum sine uUa divina ratione grave ipsius con-

scientiae pondus esset^ qua sublata iacent omnia. Ut enim
nec domus nec res publica ratione quadam et disciplina dis-

signata videatur, si in ea nec recte factis praemia exstent

ulla nec supplicia peccatis^ sic mundi divina [in homines]
moderatio profecto nulla est^ si in ea discrimen nullum est

bonorum et malorum.
86 At enim minora di neglegunt neque agellos singulorum

nec viticulas persequuntur nec^ si uredo.aut grando quippiam
nocuft^ id lovi animadvertendum fuTt; ne in regnis quidem
reges omnia minima curant; sic enim dicitis. Quasi ego paulo

ante de fundo Formiano P. Rutilii sim questus, non de amissa

36 salute. Atque hoc quidem omnes mortales sic babent^ exter-

nas commoditates, vineta, segetes^ oliveta^ ubertatem frugum

3. atque, s. I, 75 z. sitque.

4. [tyrannidis], welches eine gute
Hdschr. bietet, halt Baiter fiir eine

Glosse zu dem folgenden potesta-

tem , die ubrigen Hdschr. haben
das unverstandliche typanidis.

8. virtutis et vitiorum conscientiae

pondus. Wegen der Yerbindung
mehrerer Genetive, von denen
der eine von dem anderen abhangig
ist, vgl. ad Att. IV, 1, 2: fructus
tuae suavitatis praeteriti temporis.

ad fam. X, 35, i: tantae multitudinis

civium salutis causam suscipere.

sine ulla divina ratione 'ohne
alle gottliche Anordnung, Einrich-

tuBg. Darauf wiirden die Stoiker
erwidern, daO wir gerade unser
Gewissen der divina ratio zu ver-

danken haben,
10. dissignata, s. I, 20 z. dis-

signationem
12. [in homdnesj, der Zusatz eines

Interpolators, welcher mundi falsch-

lich fiir den Genet. subiect. hielt.

13. discrimen nullum — malorum.
Die Frage, wie es trotz der gott-

lichenFursorge dem Guten schlecht,

dem Schlechten gut ergehen konne,
haben die Stoiker nicht unbeant-

wortet gelassen. Vgl. Senecas
Schrift de providentia, sive quare
aliqua incommoda bonis viris acci-

dant, cum providentia sit. Das Un-
gliick , das den Guten trifft, ist

nach ihrer Ansicht nur scheinbar
(s. II, 167 z. prosperae omnes res),

wahrend das Gliick, das durch
moralische Schlechtigkeit gewon-
nen wird, kein wirkliches Gliick

zu nennen ist.

18. omnia minima, s. z. I, 67.

sic enim dicitis: II, 167. Der hier

angefiihrte Vergleich findet sich

dort nicht.

Quasi , s. z. I, 26.

paulo ante: § 80.

19. de fundo Formiano. In der*

Gegend von Formiae, einer Stadt

an dem Meerbusen von Cajeta, be-

fanden sich zahlreiche Landsitze

romischer Vornehmer. Auch Cicero

hatte bekanntlich dort eine Villa.

de amissa salute, denn durch
das Exil wurde er capite deminutus.

Vgl. p. Sest. 107: Cn. Fompeius
auctor meae salutis mit p. Mil. 39;

Cn. Pompeius auctor et dux mei
reditus.

20. sic hahent 'sind der Ansicht'.
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et fructuum, omnem denique commoditatem prosperitatemque

vitae a dis se tiabere; virtutem autem nemo umquam accep-

tam deo rettulit. Nimirum recte; propter virtutem enim iure 87

laudamur et in virtute recte gloriamur; quod non contingeret,

6 si id donum a deo^ non a nobis baberemus. At vero aut

honoribus aucti aut re familiari, aut si aliud quippiam nacti

sumus fortuiti boni aut depulimus mali, tum dis gratias agi-

mus^ tum nihil nostrae laudi adsumptum arbitramur. Num
quis, quod bonus vir esset^ gratias dis egit umquam? at quod

10 dives^ quod honoratus, quod incolumis. lovemque optumum
et maxumum ob eas res appellant^ non quod nos iustos, tem-

peratos, sapientes efficiat^ sed quod salvos^ incolumes, opu-

lentos, copiosos. Neque Herculi quisquam decumam vovit 88

umquam, si sapiens factus esset. Quamquam Pythagoras cum
15 in geometria quiddam novi invenisset^ Musis bovem immolasse

dicitur; sed id quidem non credo, quoniam ille ne Apollini

quidem Delio hostiam immolare voluit, ne aram sanguine

aspergeret. Ad rem autem ut redeam, iudicium hoc omnium
mortalium est, fortunam a deo petendam^ a se ipso sumen-

20 dam esse sapientiam. Quamvis licet Menti delubra et Virtuti

et Fidei consecremus, tamen haec in nobis ipsis sita videmus;

Spei; Salutis^ Opis^ Victoriae facultas a dis expetenda est.

Verr. V, 64 : Hodie omnes sic habent.

In diesem Sinne findet sich habere
gewohnlicli in der Formel sic

haheto, tantum haheto.

2. acceptam deo rettulit * hat ver-

danken zu miissen geglaubt', eig.

hat gut geschrieben (in die codices

accepti et expensi). DaB die hier

ausgesprochene Behauptung un-
wahr ist, zeigen Stellen wie Sim.
fr. 21: Ovtig av8v d^eav aQBtccv

Xa§8v^ ov TtoXiq ov ^QOxog. Hom. II.

XIII, 730: allo) ^ev yaQ d^sbg TtoXs-

inqia SQycCj allco d' sv cxri^saGL

Tid^SL voov svQVOTta Zsvg SGd-Xov.

Pind. Isthm. III, 4: Zsv, [isyaXaL

aQsral d^vazoLg STtovvaL s% osQ^sv.

Plat. Meno p. 100: Q^sCa ^oiqdc rj^Lv

q^aCvsrai TtaQayLyvo^svij rj aQStr}

olg TtaQayCyvstai. Sen. ep. 41:

honus vir sine deo nemo est.

4. in virtute, s. I, 75 z. inVenereCoa.
5. At vero, s. z. II, 10.

7. tum oder tum vero gebraucht
Cicero zuweilen im Nachsatze nach
voraufgehendem si, um den Inhalt
des Folgerungssatzes als bedeu-
tungsvoll hervorzuheben. P. Rosc.

Am. 137 : Sin autem id actum est,

tum vero isto hello suhactus populus
Homanus est. Ad. fam. X, 6, 3: haec
si et ages et senties, tum eris non
modo consul, sed magnus etiam
consul.

10. optumum et maxumum, s. z.II,64.

13. Herculi — decumam vovit.

Dem Herkules pflegte man, als dem
Spender unerwarteten Segens, vom
Gewinne oder gliicklichen Funde
den Zehnten darzubringen.

vovit — si factus esset = vovit,

se daturum, si factus esset.

15. quiddam. novi: den Pytha-
goreisclien Lehrsatz. Diog. Laert.

Yin, 12.

17. ne aram sanguine aspergeret.

Der wahre Grund ist vielmehr
darin zu suchen, dafi dem Apollo
nur unblutige Opfer dargebracht
werden durften.

19. a se ipso, s. I, 84 z. sihi dis-

plicere.

20. Quamvis licet deluhra —
consecremus = licet consecremus de-

luhra, quamvis multa. De leg.

III, 24 : quamvis enumeres multos licet.
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gfj Improborum igitur prosperitates secundaeque res redarguunt,

39 ut Diogenes dicebat, vim omnem deorum ac potestatem. At
non numquam bonos exitus babent boni. Eos quidem arri-

pimus attribuimusque sine ulla ratione dis immortalibus. At
Diagoras cum Samotbracam venisset, ad-eog ille qui dicitur^ 5

atque ei quidam amicus 'Tu, qui deos putas humana ne-
glegere^ nonne animadvertis ex tot tabulis pictis,

quam multi votis vim tempestatis effugerint in por-
tumque salvi pervenerint?', 'Ita fit'^ inquit; 'illi enim
nusquam picti sunt, qui naufragia fecerunt in mari- lo

que perierunt.' Idemque, cum ei naviganti vectores adversa

tempestate timidi et perterriti dicerent non iniuria sibi illud

accidere, qui illum in eandem navem recepissent, ostendit eis

in eodem cursu multas alias laborantes quaesivitque, num
etiam in iis navibus Diagoram vebi crederent. Sic enim res i6

se babet, ut ad prosperam adversamve fortunam, qualis sis

90 aut quem ad modum vixeris, nihil intersit. Non animadver-

tunt^ inquit, omnia di, ne reges quidem. Quid est simile?

38 Reges enim si scientes praetermittunt^ magna culpa est; at

deo ne excusatio quidem est inscientiae. Quem vos praeclare 20

defenditis, cum dicitis eam vim deorum esse^ ut, etiamsi quis

morte poenas sceleris effugerit^ expetantur eae poenae a

liberis, a nepotibus, a posteris. 0 miram aequitatem deorum!

2. ut Diogenes dicehat: IIT, 80.

5. DiagoraSj s. z. I, 2.

6. amicus sc. dixisset. Die un-
gewohnliche Ellipse des Verb.
dicendi im Konjunktiv wird ge-

mildert durch den voraufgehenden
Konjunktiv venisset.

7. ex tot tahulis pictis, Votiv-
gemiilde, auf welchen die von den
Schiffbriichigen iiberstandenen Ge-
fahren dargestellt waren. Man
pflegte sie in den Tempeln der-

jenigen Gottheiten aufzuhangen,
denen man seine Rettung zu ver-

danken glaubte. Hor. carm. I, 5, 13;

sat. II, 1, 33.

9. Ita fit, eine Formel der con-
cessio; ironisch.

16. ad prosperam — fortunam.
Wegen ad s. z. 1, 1.

18. inquit, s. z. I, 102.

19. magnacuJpa est. Nach diesen
Worten erwartet man einen Ge-
danken wie: si inscientes, aliquam
hahent excusationem. Derselbe laBt
sich jedoch leicht aus dem Fol-
genden erganzen.

22. expetantur poenae a liheris.

Vgl. [1. IV, 160: SiTtSQ yaq xs %al
avri% 'Olv^TtLog ov% eTeXsGOsv, s%

rs %al OTpe xeXet' 6vv xe iieyccXcp

ciTtexiaav^ avv acpriGiv neQpaXijat,

yvvai^C xe %aL xe^eeaaiv. Sol. XIII,

31 Bergk: dvaCzioi egya xivovaiv

7} Ttaidsg xovxcov (dXLXQOJv) 7} ysvog
wv OTCiaco. Eurip. b. Plut. d. ser.

num. vind. p. 48: xd xcov xsnovxcov

acpdXiiax sig xovg snyovovg ^sol
xQSTCovaL. Hor. carm. III, 6, i:

Delicta maiorum immeritus lues,

Bomane.
23. 0 miram aequitatem deorum!

Aus Plutarchs Schrift de ser. num.
vind. p. 56 flg. ed. Wyttenb. er-

kennen wir, wie die Stoiker diesem
Einwurfe begegneten. Sie sehen
den Staat an als eine TtQayiia

avvexeg cjaneQ t^ov ^
und die

menschliche Gesellschaft als ein

7toXLXi%ov avaxTj^a, in welchem der
einzelne ein Glied des Ganzen
bildet. Wie dieser nun nebst
seinen Nachkommen Anteil an dem
Guten hat, dessen sich die Gesamt-
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Ferretne civitas uUa latorem istius modi legis, ut condem-

naretur filius aut nepos, si pater aut avus deliquisset?

Quinam Tantalidarum internecioni modus
Paretur? aut quaenam umquam ob mortem Myrtili

5 Poenis luendis dabitur satias supplici?

Utrum poetae Stoicos depravarint^ an Stoici poetis dederint 91

auctoritatem, non facile dixerim; portenta enim ab utrisque

et flagitia dicuntur. Necpe enijg^i; quem Hipponactis iambus
laeserat^ aut qui erat SFcmloclii versu vulneratus^ 'a deo im-

10 missum dolorem^ non conceptum a se ipso continebat,

nec^ cum Aegisthi libiclinem aut cum Paridis videmus, a deo

causam requirimus, cum culpae paene vocem audiamus^ nec

ego multorum aegrorum salutem non ab Hippocrate potius

quam ab Aesculapio datam iudico, nec Lacedaemoniorum dis-

15 ciplinam dicam umquam ab Apolline potius Spartae quam a

heit als Lohn der Tugend erfreut,

so ist er auch mit seinen Nach-
kommen fiir die Schuld der Ge-
sa.mtheit solidarisch haftbar, so

dafi eine etwaige Strafe, die den
Enkel als Siihne fiir die Scliuld

der Vater trifFt, nicht als ungerecht
erscheinen kaan.

3. Quinam etc. , ein Citat aus

einer Tragodie dcs Accius, viel-

leicht aus dem Atreus. tlibbeck,

Trag. Lat. Fragm. p 334
4. Myrtili, des Wagenlenkers des

Oenomaus, mit Flilfe dessen Pelops
im Wagenrennen den Sie^- ilber

letztnren davontrug. Dadurch, dafi

Pelops den Myrtilus totete, anstatt

ihm den bedungenen Lohn auszu-

zahlen^ lud er und sein Geschlecht,

wie vor ihm schon sein Vater
Tantalus, den Zorn der Gotter
auf sich.

5. Poenis luendis, Dativus. Der
Strafe wird blutige Sattigung ge-
wahrt.

7. portenta, s. I, 28 z. monstra.
8. flagitia, s z. I, 66,

Neque enim, — non 'nicht —
sondern'. — Alles in der Welt hat
seinen naturlichen Grund, so dafi

man nicht mit den Dichtern und
Stoikern zu Ubernatiirlichem seine
Zuflucht zu nehmen braucht.

Hipponax aus Ephesus um 550,
der Erfinder des Choliambas, be-
kannt durch seine beifienden

Schmahgedichte. — Uber Archi-
lochus s. z. I, 107.

9. a deo immissum dolorem.
Cotta scheint hier einen bestimmten
griechischen Dichter im Auge zu
haben, welcher den durch Hipponax
und Archilochus erregten Schmerz
als d-soTtsiiTttov bezeichnet hatte.

11. a deo causam requirimus, wie
die Dichter. Vgl. das Homerische:
^sa ylvnvv lixsqov sii^ccls d^viia.

12. culpae vocem. P. Cluent. 88:

hodierno die primum veritas vocem
contra invidiam misit.

13. multorum aegrorum , nicht

multis aegris, denn Cicero setzt

den Genetiv im Ansclilufi an den
Objektsbegriff iiberall da, wo es

darauf ankommt, auf letzteren das
Hauptgewicht zu legen. Vgl. Tusc.

II!, 54: adhibere medicinam cala-

mitatis. de orat. II, 347: decreta

virtutis praemia. ib. III, 104: fidem
orationis facere.

ab Hippocrate , dem Begriinder

der Arzneiwissenschaft, geb.um450
in Kos.

15. ab Apolline. Dafi manche
die Verfassung Lykurgs fur ein

Werk ApoIIos ansahen, welcher
durch den Mund der Pythia jenem
die Grundziige der Gesetzgebung
mitgeteilt habe, erzahlt unter an-

deren Herodot I, 65, wahrend
dieser selbst mehr die Ansicht des

Akademikers teilt.
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.^^^- Lycurgo datam. Critolaus, inquam^ evertit Corintlium, Kar-
^ thaginem Hasdrul3att*'""lli duo illos oculos orae maritumae

effoderunt, non iratus aliqui, quem omnino irasci posse negatis,

deus. At subvenire certe potuit et conservare urbes tantas

atque tales; vos enim ipsi dicere soletis nihil esse, quod deus 5

efficere non possit^ et quidem sine labore uUo; ut enim ho-

minum membra nulla contentione mente ipsa ac voluntate

moveantur, sic numine deorum omnia fingi, moveri mutarique

posse. Neque id dicitis superstitiose atque aniliter, sed

physica constantique ratione; materiam enim rerum, ex qua lo

et in qua omnia sint, tam esse fiexibilem et commutabilem^
ut nibil sit^ quod non ex ea quamvis subito fingi convertique

possit; eius autem universae fictricem et moderatrTcem divinam
esse providentiam ; banc igitur, quocumque se moveat, efficere

posse^ quicquid velit. Itaque aut nescit, quid possit, aut 15

neglegit res humanas aut, quid sit optimum, non potest

93 iudicare. Non curat singulos homines. Non mirum; ne civi-

tates quidem. Non eas? ne nationes quidem et gentes.

1. Critolaus reizte den achaisclieii

Bund zum Widerstande gegenRom,
und gab so die Veranlassung zur

Zerstorung Korinths.

inquam, mitten in die Rede ein-

geschoben, hebt den Begriff, nach
welchem es steht, nachdriicklich
hervor. Vgl. de orat. III, 213: Sed
haec omnia perinde sunt, ut aguntur.
Actio, inquam, in dicendo una domi-
natur.

2. Hasdruhal, Feldherr der
Karthager, nahm den Kampf mit
Masinissa auf, und fiihrte so den
dritten punischen Krieg herbei.

duo illos oculos orae marit. S.

Einl. § 21.

3. quem irasci posse negatis. De
off. III, 102 wird als die Ansicht
der Stoiker angefiihrt: numquam
nec irasci deum nec nocere. Sen.

d. ira II, 27, 1: Quaedam sunt quae
nocere non possunt nullamque vim
nisi beneficam et salutarem haheni,

ut di immortales, qui nec volunt

ohesse nec possunt. Daraus folgert

der Philosoph, daB wir Gott lieben,

nicht aber furchten sollen. (de

benef. IV, 19, 1)

6. sine lahore uUo, vgl. I, 22.

7. mente ipsa ac voluntate 'durch
das bloBe Willensvermogen'.

10. constantique ratione, eine

Weise, die sich selbst treu bleibt,

frei ist von Widerspriichen, d. i.

' wi ssenschaftlich'

.

materiam — esse flexihilem. Die
Materie ist nach der Ansicht der
Stoiker qualitatlos, sie besitzt an
und filr sich keine Eigenschaft,

dieselbe kann aber durch das
Wirken der Gottheit jede Form
und jede Eigenschaft annehmen.
Sen. ep. 65,2: causa i. e. ratio ma-
teriam format et quocunque vuU
versat; ex illa varia opera pro-
ducit.

14. quocumque se moveat 'nach
jeder Richtung hin

.

15. Itaque etc. Der Widerlegung
liegt der leicht aus dem Zusammen-
hange sich ergebende Gedanke zu
Grunde: cum non opiimum quid-

que effecerit.

17. Non curat singulos homines,
ein Einwand im Sinne des Stoikers.

Allerdings hatte Balbus gesagt:

separatim ah universis singulos

diligunt (II, 165) und nemo vir

magnus sine aliquo adflatu divino fuit

(11,167), aber die Auffassung der

Stoiker geht doch im allgemeinen
dahin, daO die Gotter fiir den ein-

zelnen sorgen, insofern er ein Glied

des Ganzen ist.
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Quodsi has etiam contemuet, quid mirum est omne ab ea

genus humanum esse contemptum? Sed quo modo iidem

dicitis non omnia deos persequi^ iidem vultis a dis immortali-

bus hominibus dispertiri ac dividi somnia? Idcirco baec
5 tecum, quia vestra est de somniorum veritate sententia. At-

que iidem etiam vota suscipi dicitis oportere. Nempe singuli

vovent^ audit igitur mens divina etiam de singulis. Videtis

ergo non esse eam tam occupatam^ quam putabatis? Fac esse

distenta^^^ caelum versantem, terram tuentem, maria mode-
lo^iS^^mf^rar tam multos deos nihil agere et cessare patitiir?

cur non rebus humanis aliquos otiosos deos praeficit^ qui a

te, Balbe, innumerabiles explicati sunt? Haec fere dicere

habui de natura deorum^ non ut eam toUerem^ sed ut intelle-

geretis, quam esset obscura et quam difficiles explicatus

15 haberet.

Quae cum dixisset, Cotta finem. Lucilius autem: Vehe-
mentius^ inquit, Cotta^ tu quidem invectus es in eam Stoi-

corum rationem^ quae de providentia deorum ab illis sanctis-

sime et prudentissime constituta est. Sed quoniam adve-

20 sperascit^ dabis nobis diem aliquem^ ut contra ista dicamus.

Est enim mihi tecum pro aris et focis certamen et pro deorum
templis atque delubris proque urbis muris, quos vos, ponti-

I
1. contemnet, wie man annehmen

imuB. Dieses logische Futurum
ffindet sich bei Cicero am haufigsten

in der conclusio des Syllogismus.

Vgl. II, 21: efficietur, I, 26: erit.

Tusc. 111,15: Aegritudo perturhatio

est animi. Seniper igitur ea sapiens

vacahit. ib. 14: nemo sapiens nisi

fortis: non cadet ergo in sapientem
aegritudo.

2. iidem — iidem, wie Acad. 11,

63: cum idem negares quidquam
certi posse reperiri, idem comperisse

e dixisses.

4. somnia, dieselben sind ein wich-
tiger Teil der divinatio. S. II, 162 flg.

5. tecum sc. ago.

de somniorum veritate. Die Stoiker
haben viele Beispiele von Traumen,
welche richtiges weissagten, ge-
sammelt. S. Cic. de div. I, 39 flg.,

welcher dem Posidonius folgt.

7. de singuUs. Audire de dliquo,

um diejenige Person zu bezeich-
nen, von der man etwas aus-
sprechen hort.

10. tam multos deos, die Gotter
der Volksreligion , welche jedoch

nach der Ansicht der Stoiker nur
Aufierungen der allgemeinen, in

der Welt wirkenden gottlichen

Vernunft sind.

12. dicere hahui^ s. z. 1,63.

14. explicatus liaheret, vgl. I, 45:

hahet venerationem.

Kap. 40. §§ 94, 95. Schlufs.
Balbus behalt sich eine
Widerlegung der Ansichten
des Cottavor,wahrend dieser
seinerseits seine Bereitwil-
ligkeit, sich iiberzeugen zu
lassen, zu erkennen giebt,
Cicero entscheidet sich fiir

die Theologie der Stoiker.

16. finem sc. fecit. S. de fin.

IV, 1 : quae cum dixisset, finem ille.

ib. II, 17: tum ille: Finem, inquit,.

interrogandi, si videtur.

20. dahis nohis diem 'bestimmen
,

wie adAtt. I, 10: Tulliola tihi diem
dat.

21. pro aris et focis^ s. II, 68 z.

di Fenates. Der Ausdruck ist

formelhaft zur Bezeichnung der

heiligsten Giiter.
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fices, sanctos esse dicitis diligentiusque urbem religione quam
ipsis moenibus cingitis; quae deseri a me^ dum quidem spirare

96 potero, nefas iudico. Tum Cotta: Bgo vero et opto redargui

me^ Balbe, et ea, quae disputavi, disserere malui quam iudi-

care et facile me a te vinci posse certo scio. Quippe, inquit

Velleius, qui etiam somnia putet ad nos mitti ab love, quae
ipsa tamen tam levia non sunt, quam est Stoicorum de natura

deorum oratio. Haec cum essent dicta^ ita discessimus, ut

Velleio Cottae disputatio verior^ mihi Balbi ad veritatis simili-

tudinem videretur esse propensior.

1. sanctos esse dicitis. Die
Mauern sowolil, als die ganze Stadt

hatten durch die Inauguration die

religiose Weihe erhalten. Die
Stadtmauer zu verletzen, galt des-

halb fiir ein Sakrilegium. Plut.

Rom. 11 : aitav t6 x£L%og lsqov.

3. opto redargui. Opto mit dem
Infin. statt ut findet sich bei

Cicero nur noch ad fam. X, 20, 3

und de orat. I, 87.

4. disserere, seine Ansicht vortragen,

iudicare, ein endgiltiges Urteil ab-
geben.

5. Quippe sc. facile db eo vin-

ceris 'natiirlich', ironisch. Vgl. p.

Mur. 74: Ergo ad cenam petitionis

causa si quis vocat, condemnetur?
Quippe^ inquit, tu mihi summum
imperium petas fovendis hominum
sensibus et deleniendis animis et

adhihendis voluptatibus.

9. mihi — propensior, s. Einl.

§ 12.



Verzeichnis derjenigen Stellen, in welchen von

den Lesarten der C. F. W. Milllerschen Ausgabe

abgewichen ist.

(Die letztereu werden an erster Stelle gcnannt.)

Buch I.

§ 1. agnitionem — cognitionem B, Laur., Scliwenke: Phil. E/undsch.
1885 p. 272. § 2. actione — de actione B, Deiter: Hhein. Mus. 1882

p. 314. § 20. vestra, Lucili, si est — si vestra est, Lucili , Hclschr.

§ 21. intellegi non potest — intellegi potest Hdschr. S. Goethe, Fleckeis.

Jahrb. 1884 p. 30. § 24. ex parte f significetur — ex parte frigore aut
solis igni vexetur Goethe a. a. 0. p. 31. § 25. vero f est — vero sintf
Goethe a. a. 0. p. 32. § 28. continente ardore — continentem ardorum
B, Deiter. § 33. suo Platone non — non [PlatoneJ Diels. ib. deus moveri —
[mundusj moveri Baiter, Diels. § 34. mundum, tum — mundum deum,
twn Walker. § 36. [id est — deor^imj — id est — deorum. § 39. universi-

tatemque omnia continentem — [universam atque omnia continentemj Diels.

§ 48. pulcherrima sit — pulcJierrima est B. § 49. cernatur — cernantur
B (?). ib. cum infinita — cumque infinita. Schwenke. ib. series — species

Hdschr. § 68. si natum — si nati Forchhammer : Nordisk Tidskrift

f. Filol. 1880 p. 38. § 71. aut^quasi sanguis — aut quid sit'quasi

sanguis B, Laur. § 77. [eam — putaremusj — eam — putaremus,

§ 79. Et — formicae — [LJt — formicaej Goethe a. a. 0. p. 32. § 82. ihin —
ihim. § 84. Volcanus, idem in Hispania — Volcanus, idem in Africa, idem
in Hispania Hdschr. § 85. Jiumano visu — humano corpore sunt di
Forchhammer. § 86. heatum esse — esse heatum. § 97. gignantur — gi-

gnuntur Schiche: Zeitschr. f. Gymnw. 1880 p. 345. § 98. morihus similli-
mis — morihus parihus Klotz, Mayor. § 99. nec specie nec usu —
nec ad speciem nec ad usum Heindorf. § 100. aherrant coniectura —
aherrant a coniectura Hdschr., Mayor. § 104. porro — postea Degenhart.

§ 110. rerum effigies — deorum effigies Goethe a. a. 0. p. 33. § 111. non
pudeat — pudeat Hdschf. § 122. Quid ni ita sit — Quod ni ita sit.

Buch II.

§ 5. inveterari — inveterascere Forchhammer. § 7. hominihus ea —
hominihus divinitus ea Brieger. § 11. [hortos ScipionisJ — apud
hortos Scipionis Goethe. § 18. animum illum spirahilem — animam illam

spirahilem Brieger. § 21. iis — his Hdschr. § 22. idem seilicet — item

scilicet Baiter. § 23. et quae alantur — atque alantur Baiter. § 24.

respuerit — respuit Goethe. § 26. adstrictis — adiectis Hdschr. § 40.

posset — possit Hdschr. § 44. laudandus est — laudandus Hdschr., cf.

Deiter d. cod. Yoss. p. 21. § . praestantes — praestantissimae Nonius p. 432,

Klotz, Forchhammer. ib. tantundem ahsit — tantundem undique ahsit

Mayor. § 61. quod multis — quod non multis Schoemann. § 63. opplevit

exsectum — opplevit esse exsectum Heindorf. § 66. nuptam. dicunt
Proserpinam - Proserpinam nuptam Mayor. § 71. nuncupaverit, hoc eos —
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nuncupaverit. Quos deos Hdschr., Mayor. § 75. ea esse generata — eum
esse generatum Walker. § 86. ex iis — ex his Hdschr. § 89. f Sicut —
sic, aitj Major. ib. item alia muUa — item: und alia multa nacli refert

Goethe. § 94. calore — colore. § 98. concavas altitudines — concavas
ampUtudines Heindorf. § 107. at tereti — a tereti Hdschr. ib. maiores —
Maioris. § 108. admiscetur — admiscentur BHV Oxf, § 110. sub caput
— suh capite Goethe: Fleckeis. Jahrb. 1886 p. 137. § 112. Cuius propter
laevum genus — Cuius propter laevum genu (ausserhalb des Verses) Baiter
ib. omni ex parte locatas Parvas. Diese Worte sind nach den
Hdschr. der A-Klasse ausgelassen. In B erscheinen dieselben als

Erganzung aus Phaenom. 27. § 113. alte — alto Grotius. ib. plexum —
flexum A^B^, Hdschr. der Phaenom. § 114. corpore ripas — pectore ripasB.ein-

dorf. ib. cedit — caedit BHV. § 118. aquarum — aquarumque reliquarum
Probus, Forchhammer. ib. paululum — paulum Probus, Baiter. § 120.

sustinent -— sustinentur AVH. § 123. aliis [generisj hestiis — alterius

generis bestiis Goethe. ib. squiUae morsu pina — squillae [pina] morsu
Schoemann. § 126. id est paucis ante saeclis — [id est paucis ante
saeclisj Cobet. ib. venenatis — venantis Allen, Mayor. § 134. manditur
atque [ah iisj extenuatur — manditur atque extenuatur ah iis Oxf. § 135.

depellit — item depellit Goethe. § 136. ducant — adducant V Oxf.

Schoemann. § 13\^ tracti et profecti — tractae et profectae Hdschr.

§ 140. ex terra — in terra Goethe a. a. 0. p. 137. § 143. egeremus f —
egeremus te gerentur Goethe a, a. 0. p. 138. § 144 irrumpere — irrepere

Puteanus. § 145. figurarum .... — figurarum. pulchritudinem Goethe.

§ 146. gustandi f et parte — gustandi et pariter Heindorf. § 147. efficiatur

idque — efficiatur .... idque Vahlen. § 149. ad dentes et ad alias —
dentes et alias B, Laur., Schwenke: Phil. Rund.sch. 1885 p. 273. § 151.

eligimus — elicimus Hdschr. § 155. quamquam etiam — quamquam [etiamj
Goethe a. a. 0. p. 138. § 161. eligamus — eliciamus Heindorf § 163.

dehehunt — dehehant ABV, Mayor.

Buch III.

§ 7. excuti — exuri Hdschr. § 8. qui id quaeris — quod quaeris
Hdschr., Forchhammer. § 14. Sequuntur — ... sequuntur Mayor. § 23.

dixti — dixisti (Hdschr. : dixi), § 30. si omnia [quae suntj — si ea
[omnia quae suntj Baiter. § 36. animal intrinsecus — animal extrinsecus

Hdschr. § 42. adferunt — adferunt Coi Gronov. § 47. reiciamus —
reicimus Mayor. § 50. f Leonaticum — Leo natarum Lambinus. § 53.

Anaces — Anactes Hdschr. ib. Atrei — fuit — [Atrei — fuitj Goethe
§ 59. JElide — JEli Hdschr. § 64 indigna iis — digna dis immortalihus B.

§ 64. eos esse vis

.

... — eos esse vis, non esse scio Madvig. § 65. sed

sumemus — sed f sumemus Goethe. § 68. Quondam — Quendam Deiter.

§ 74. Id quoque — Id [quoquej Goethe. § 74. veneni — venena Hdschr.,
Forchhammer. § 75. Caesae accidissent ahiegnae — Caesa accedisset

ahiegna Priscian, Fleckeisen. § 81. numerare — enumerare Ernesti.

§ 83. esse aptum ad omne anni tempus diceret — esse ad omne anni tem-

pus aptum diceret A (?). Cf. Deiter d. cod.Voss. p. 34. § 84. f typanidis —
[tyrannidisj B, Baiter. § 93. non modo eas, ne — No7i eas? ne Hdschr.,

Schoemann. § 94. providentissime — prudentissime AB.
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Bender, Hermaiin, Professor am Gymnasium zu Tiibingen, GrundriB
der romischen Litteraturges chichte fiir Gymnasien. Auch
unter dem Titel: Encyklopadie der klassischen Alterthums-
kunde fiir Gymnasien. Dritter Theil. [VIII u. 84 S. mit 1 Tabelle.]

gr. 8. 1876. geh. M 1.—

Brambach , Willielm , Hiilfsbuchlein fiir lateinische Eecht-
schreibung. 3. Auflage. [VIII u. 68 S.] gr. 8. 1884. geh. — . 75.

— Handweiser der lateinischen Rechtschreibung. 2. Auf-
lage. (Auszug aus dem „HuIfsbiichlein fiir lateinische Rechtschreib-
ung^S) [4 S.] gr. 8. 1876. 25 Exemplare M l.~, 50 Exemplare
Ji 1. 80, 100 Exemplare 3.—

Christ, Wilhelm, Metrik der Griechen und Romer. 2. Auflage.
[VIII u. 716 S.] gr. 8. 1879. geh. M 11. 60.

gaBent^t, Dr. tRti^arti, Dberle^irer §u Pauen, bte ©ruubaiige ber
lateiuifd^eu ^^^rofobte uub^etrif iu berid^tigter uub t)ert)oIIftdubigter

gaffuug !ur§ baroefteHt. 3. 5(uflage. [41 ©.] 8. 1874. ge^. Jl —. 60.

Hartung, Dr. Giistav, Oberlehrer am Gymnasium zu Wittstock, Stich-
verse zur lateinischen Syntax aus classischen Dichtern ge-
sammelt. [64 S.] 8. 1874. geh. Jl — . 75.

aio^, Dr. Weiit^olt), toeil orb. ^rofeffor ber flaffifc^eu $t)iIoIogie au ber

Uuit)erfttdt §u Seip^ig, ^axC^hVi&^ ber lateiuij^eu ©ttliftif. S^ac^

be§ §8ater§ Sobe tjerau^gegebeu t)ou Dr. 9ii(^arb ^\^% ,
Dberle^^rer am

©Qutuafium ^u gittau. [VIII u. 316 ©.] gr. 8. 1874. ge^. Jl. 4. 80.

Sii6fet'0, Stiebri^, ^teallejifou be§ ftafftfd^eu 5lltert^um§ fiir

^t)mnafieu. 6. tjerbefferte 5luf(age, ^^erau^gegebeu t)ou ^rof. Dr. SD^a^

(Srler, S^ector be§ ®^muaftum§ gu^toiiiau. W\i 5at)Irei(i)eu 5tbbilbuugeu.

[VIII u. 1291 @.] Sej.::8. 1882. ge^. M 12. -

STceitner, Dr. ^arl, ^rofeffor am ^er^ogl. £arl^gt)muafium ^u SSeruburg,

Iateiuif(^e $!)rafeologte. giir beu ©cf)ulgebrau(j^ ^zQ<x\^t\iti. 5. ^lufs

lage. [X u. 194 ©.] gr. 8. 1886. get). 1. 60.

furggefa^te latetutfc^e ©^uout)mif uebft eiuem SlutibarbaruS.

gitr beu (S(i^ulgebrau{j^ \itQiX^t\iti. 3. oerb. ^uflage. [IV u. 73 ©.]
gr. 8 1886. fart. Jl l.—

furggefa^te latetuif (i)e ©^ulgrammatif. [IV u. 277 ©.] gr. 8.

1886. tu Seiutoaub geb. M 2. 40.

SJletjner, Dr. 3., (S^ruubjitge etuer SJietrif uub fR^^t{)mif fiir beu

(Scf)ulgebrau^. [28 @.] gr. 8. 1881. fart. Jl — . 40.

Miiller, Luciau^ Metrik der Griechen und Romer. Fiir die ober-

sten Klassen der Gymnasien und angehende Studenten der Philologie

bearbeitet. Mit einem Anhang: Entwicklungsgang der antiken Metrik.

Zweite Ausgabe. [XII u. 86 S.] gr. 8. 1885. geb. M 1. 50.

rei metricae poetarum Latinorum praeter Plautum et

Terentium summarium. In usum sodalium Instituti historici philo-

logici Petropolitani. [IV u. 82 S.] gr. 8. 1878. geh. Ji 1. 60.

— orthographiae et prosodiae latinae summarium. In usum sodalium
Instituti historici philologici Petropolitani. gr. 8. 1878. Ji 1 20.



Uatitt, ^tof. Dr. fuftttU, S:ireftot be§ ^^mtiafiumg §u 28ot)Iau, SiJlatc^

xiaiieu jum Ubetfe^eu au§ bem 3)eutf(^eu iu^ Sateiuifd^e.
gut @^muafial = $ttmauer uub ©tubiereube bet ^i^iloIoQie jufammeus
flefteHt uub mit eiuem ^ommeutat t)etfe{|eu. 3^^^^^ t)etme^tte ^uflage.
[VIII u. 138 @.] gt. 8. 1884. ge^^. 1. 80.

SittfcnBero,,, Dr. dwil, ^toreftot am (SJ^muafium gu ^itfd&Bctg, 5tuf gabcu
§um iibetfe^eu iu^ :^ateiuifd^c im ^ufd^Iu| au bie ^'taffeuleftute

fiit Dbet^ (Secuuba uub Uutct-^tima. I. §eft fiit Dbct = ©ecuuba: Sm
S^ufd^lu^ au ^keio^ 9f?ebeu fut ©cjt. ^Ro^dn^ au§ ^lmctia uub bcu
^id^tet 5Itde)ia^. [VI u. 45 ©.] gt. 8. 1880. ge^). ^ — . 60.

©lijmibt, Dr. S^ernlftttttJ, Dberle:^ret am @t)muafium §u S^iutelu, fut5 =

gcfagte Iatciuifd^)c ©tiliftif. gixt bcu (5d)utge6taud^ beatbeitct.

^titte ^uflagc. [VI u. 74 ©.] gt. 8. 1886. gcb. 1. 10.

(^j^uljc, Dr. ©rnft, ^iteftot bet Sflefotmietteu ^itdf)eufd^ulc p @t. ^etctS^

butg, Adiumenta latinitatis. (Stuub^ugc beg lateiuifd^eu 8til§ iu

SSetbiubuug mit Ubetfe^uugSftiideu fiit bie obetfte ©tufc be^ (^^muafium^.
[Vlll u. 238 ©.] gt. 8. 1883. ge^. 2. 40.

Stegntttnn, Dr. ^nrl, otb. Sef)tet am ^tog^muafium §u (Seeftemiiube, latei:^

ni\(S)e (Sc^ulgtammatif. [VI u. 226 (S.J gt. 8. 1885. gel). «/// 2.—

Stoll, W. H.j Professor am Grymnasium zu Weilburg, Handbucli der
Religion und Mythologie der (xrieclien und Romer. Fiir

Gymnasien bearbeitet. Mit 32 Abbildungen (in Holzschnitt). 6. Auf-
lage. A. u. d. T.: Encyklopadie der klas sisch en Alterthums-
kunde fiir Gymnasien. I. Theil. [X u. 231 S.] 8. 1875. geh.
Jl 2. 25.

StttH, SS. $tofeffot am ©^muafium gu SSeilbutg, bic (^Jottet uub
^ctoeu beg claffifd^eu 5IItett^umg. ^o:puIote SiJl^t^oIogic bct

&xieiS)en uub 'tRomex. 7. 5Iuf(agc. 2 SSdnbe (iu 1 S3aub ge^cftet). 5D^it

42 ^lbbilbuugeu (iu |)ol5fd)uitt). 8. 1885. 4. 50, eleg. geb. 6. —
I, &anb: 2)te ^otter. [XII u. 308 ©.] «mit 22 STbbilbungen.

II. . S)te ^eroen. [IV u. 262 6 ] mit 20 Slbbilbungcu.

©inselne S3dnbe njerfcen nicfit abgegeben.

Teuffel, W. S.^ Geschichte der romischen Literatur. 4. Auflage,
bearbeitet von Ludwig Schwabe. [XVI u. 1238 S.] gr. 8. 1882.

geh. J^ 14. —
U|)tien!ain|i, Dr. 51., ©^muafialbiteftot, 5Iufgaben §uut Ubctf e^cu au§

bem 2)cutfd^cu in§> Sateiuifd^c im 5Iuf(i)Iu§ au ©d^tifteu (S^iceto^.

4 ^eftc. gt. 8. latt. Ji 1. 80.

(Singeln jebe§ §eft a JI—A6.:
I. ^ett. 2)a§ I. unb II. ^ud) tpon ben ^flid^ten. [29 ©.] 1880.

II. - ^i)a§ I. unb V. S3ucf) ber ^uSfuIan. Unterfud^ungen. [27 ©.] 1880.
III. . ®a§ I. unb II. S3ud^ bom 3^cbner. [27 © ] 1880.

IV. » S)te 9ieben fitr 3)ltIo unb SSJiurena. [IV u. 28 6.] 1882.
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